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E D I T O R I A L 

Nachde m die letzte n Jahrgäng e der „Bohemia " deutlic h umfangreiche r waren als 
frühere , habe n wir un s dazu entschlossen , den Jahrgan g 47 als Doppeljahrgan g 2006/ 
2007 vorzulegen . Dami t erschein t die Zeitschrif t fortan wieder termingerecht . 

Da s erste Hef t ist stark auf Diskussione n hin orientiert : Zu m einen führe n 'wir die 
Bemühunge n um neu e Perspektive n auf die Erforschun g der Erste n Tschechoslowa -
kischen Republi k -  un d dami t auf ein Thema , das in der deutschsprachige n histori -
schen Bohemisti k in den letzte n Jahre n etwas in Vergessenheit geraten ist -  mit 
mehrere n Aufsätzen fort. Im letzte n Hef t ist Joachi m von Puttkame r der Realitä t 
un d der Tradierun g der tschechoslowakische n Bodenrefor m von 1919 nachgegan -
gen; nu n geben Pete r Bugge, Christop h Boyer un d Manue l Schram m Impuls e für ein 
Überdenke n hergebrachte r Sichtweisen auf die Erst e Republik . Zu m andere n freuen 
wir uns , den Lesern zwei Beiträge jüngere r tschechische r Historike r zur Debatt e um 
die Traditione n un d Brüch e in der Geschicht e des eigenen Fache s vorlegen zu kön -
nen . Mi t der Entwicklun g der Forschun g zum Mittelalte r un d zur Frühe n Neuzei t 
greifen Marti n Nod l un d Marti n Wihod a Themenfelde r auf, die für die tschechisch e 
Historiografi e von jeher zentral e Bedeutun g haben . Wir hoffen , dass diese Einladun -
gen zur Diskussio n angenomme n werden ! 

Ebenfall s als Aufforderun g zur Debatt e wollen wir den Abdruc k des Aufsatzes 
„Di e Rechtsnorme n in Bezug auf die Deutsche n in der Tschechoslowake i un d ande -
ren ausgewählte n europäische n Staate n 1938-1948" von Jiří Pešek un d Oldřic h 
Tům a verstande n wissen. Diese r Aufsatz wurde ursprünglic h als Entwur f für das 
Vorwort einer inzwische n in deutsche r un d tschechische r Sprach e erschienene n 
Dokumenteneditio n europäische r Nachkriegsgesetz e verfasst. D a unte r den deut -
schen un d tschechische n Herausgeber n jedoch keine Einigun g über das Vorwort 
erzielt werden konnte , erschie n der Text der deutsche n Herausgebe r in den „Viertel -
jahrshefte n für Zeitgeschichte" , der der tschechische n Herausgebe r in dere n tsche -
chische m Pendant , den „Soudob é dějiny". Di e Herausgebe r der Zeitschrif t „Bohe -
mia " habe n es für richti g gehalten , eine deutsch e Fassun g des tschechische n Textes 
abzudrucken , um dami t die Grundlag e für eine sachlich e Diskussio n der verschiede -
nen Prämissen , These n un d Schlussfolgerunge n auch hierzuland e zu schaffen. 

Di e Herausgebe r 



Peter Bugge 

C Z E C H D E M O C R A C Y 1 9 1 8 - 1 9 3 8 -
P A R A G O N O R P A R O D Y ? 

Appraisal s of th e politica l systém of th e Czechos lova k 'Firs t Republ ic ' have varied 
greatly, rangin g fro m th e u tmos t prais e t o u t te r condemna t ion . Needles s t o say, thes e 
evaluation s have n o t bee n unaffecte d b y th e politica l o r nat iona l contex t in whic h 
the y appeared . So , Britis h an d Amer ica n account s usuall y have bee n favourabl e 
toward s th e Firs t Republic , while G e r m a n por t ra i t s have tende d t o be less flattering. 1 

I n th e post-194 8 C z e c h context , th e mor e oppressiv e th e C o m m u n i s t regim e was, 
th e mor e hosti l e its a t t i tud e t o w a r d th e Firs t Republ ic . Conversely , after 1989, ad -
mira t io n of th e Firs t Republ i c seeme d almos t manda to r y in publi c discours e as well 
as in scholarl y wri t ings. 2 Indeed , in 1995 Presiden t Václav Have l hel d u p th e Stat e as 

Compar e Mamatey,  Victor S./Luža,  Radomí r (eds.) : A Histor y of the Czechoslova k 
Republi c 1918-1948, Princeto n 1973 to Hoensch, Jör g K.: Geschicht e der Tschechoslowa -
kischen Republi k 1918-1965. Stuttgar t 1966, or to Bosl, Kar l (ed.) : Handbuc h der Ge -
schicht e der böhmische n Länder . Vol. 4, Stuttgar t 1970. I refer to post-wa r West Germa n 
literatuř e only. In recen t years th e pictur e has becom e far mor e varied on bot h sides of th e 
Atlanti c and Germa n scholarshi p focussed less on Sudete n Germa n grievances. See for 
instanc e Miller, Danie l E.: Forgin g Politica l Compromise : Antoni n Svehla and the Czecho -
slovak Republica n Part y 1918-1933. Pittsburg h 1999. -Feinberg, Melissa: Elusive Equality : 
Gender , Citizenship , and th e Limit s of Democrac y in Czechoslovakia , 1918-1950. 
Pittsburg h 2006. -  Zakra,  Tara : Kidnappe d Souls: Nationa l Indifferenc e and th e Battl e for 
Childre n in th e Bohemia n Lands , 1900-1948. Forthcomin g (Ithac a 2008). -  Boyer, 
Christoph : National e Kontrahente n ode r Partner ? Studie n zu den Beziehunge n zwischen 
Tscheche n un d Deutsche n in der Wirtschaf t der ČSR (1918-1938) . Münche n 1999. -  Wessel, 
Marti n Schulz e (ed.) : Loyalitäte n in der Tschechechoslowakische n Republi k 1918-1938. 
Münche n 2004 (VCC 101). -  Zuckert,  Martin : Zwische n Nationside e un d staatliche r Reali -
tät : Di e tschechoslowakisch e Armee un d ihre Nationalitätenpoliti k 1918-1938. Münche n 
2006 (VCC 106). 
Reaction s from th e historica l 'establishmen ť to heretica l voices were at time s furious . See 
Olivová, Věra: Manipulac e s dějinam i první republik y [Manipulation s with th e Histor y of 
the Firs t Republic] . In : Český Časopi s Historick ý 91 (1993) 442-459 , a review of th e criti -
cal interpretatio n of conventiona l Czec h historica l self-perception s offered by "Podiven " (a 
pseudony m for Pet r Pithart , Pet r Příhoda , and Mila n Otáhal) : Češi v dějinác h nové doby: 
poku s o zrcadl o [Th e Czech s in Moder n History : An Attemp t at a Mirror] . Prah a 1991, or 
Eva Broklova' s review of Klimek,  Antonín : Boj o hrad , vol. 1 Prah a 1996. In : Politologick á 
revue 3 (1997) 192-199. Klimek' s offence consiste d of bringin g a less flatterin g portrai t of 
T. G . Masaryk' s politica l practic e tha n commonl y offered. Commo n to these reaction s was 
the assumptio n tha t a critica l opinio n abou t th e statě of Czechoslova k democrac y in th e 
inter-wa r years was proo f of th e author' s own anti-democrati c attitude s toda y or of his 
hostilit y to his own nation . Commentin g on th e heate d respons e to Klimek' s work, Josef 
Harn a spoke in 1998 of " [...] on e of th e greatest weaknesses of moder n Czec h historiogra -
phy, námel y th e absenc e of an atmospher e of discussion. " Harna,  Josef: Česká historiogra -
fie a trend y výzkumu dějin meziválečnéh o Československ a ke konc i 20. stolet í [Czec h 
historiograph y and trend s in th e stud y of the histor y of inter-wa r Czechoslovaki a toward s 
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an internationa l paragon , claimin g tha t "[••• ] a modern , democratic , liberal State was 
purposefull y create d her e on th e basis of th e values to which th e entir e democrati c 
Europ e of toda y is committe d as well, and in which it sees its future." 3 

Th e actua l functionin g of thi s "modern , democratic , liberal State " will be discus-
sed in th e following páper , but a key delimitatio n mus t first be explained : Th e title 
speaks of Czech democrac y only, seemingly ignorin g th e fact tha t we are studyin g 
a Czechoslovak republi c with a large Germa n minority . Ther e is a pragmati c side 
to this, since ther e is no scope here for a discussion of Slovák or Sudete n Germa n 
attitude s toward s democrac y in generál , or to th e inter-wa r Czechoslova k version 
thereo f in particular . But mor e fundamentally , thi s limite d perspectiv e reflects th e 
predominan t Czec h perception , since th e Czech s have tende d to regard thi s demo -
crac y as thei r nationalproperty, and themselve s as its fathers , its onl y real guardian s 
-  dismissing th e Slovaks and th e German s as 'disloyal Opposition ' and the n 'traitors ' 
-  and henc e also th e onl y tru e heir s to it today. 4 In th e Firs t Republic , thi s under -
standin g of th e relationshi p between natio n and State also expressed itself in a very 
modes t Czec h interes t in grantin g access to th e minoritie s at th e forum s of real deci -
sion-makin g (th e Pětka,  th e inne r Hrad circle etc.) , in spite of th e occasiona l mini -
sterial office for a Slovák or a German . 

The political systém -  a brief presentation 

In Octobe r 1918, Masary k and th e domesti c nationa l leader s uniforml y declare d tha t 
th e new Czechoslova k State was to be a democracy . Thi s was confirme d in th e 
Czechoslova k Constitutio n of Februar y 29, 1920, which describe d th e statě as a 
democrati c republi c with a presiden t at its head , and a bicamera l parliamen t electe d 
by proportiona l vote with no limitin g threshold . Suffrage was equal , secret , and uni -
versal, a segregation of powers prescribed , and all fundamenta l civil and politica l 
rights guarantee d accordin g to contemporar y Standards . In th e Republic' s lifetime 
four generá l election s were held , in 1920, 1925, 1929, and 1935, with no ban on th e 
Communist s or on Henlein' s Sudete n Germa n Party . Fro m 1920 unti l th e Munic h 

the end of the 20l Century] . In : Valenta, Jaroslav/Vordček, Emil/ Hama, Josef: Českoslo-
vensko 1918-1938: Osudy demokraci e ve středn í Evropě [Czechoslovaki a 1918-1938: The 
Fate s of a Democrac y in Centra l Europe] . Prah a 1999, 41-47, here 44. -  The Situatio n has 
clearly improved in the second decade after the fall of Communism , which also has brough t 
two major studies in the history of the First Republic : Klimek,  Antonín : Velké dějiny zemí 
Korun y české [A Big Histor y of the Lands of the Bohemia n Crown] , vol. 13, 1918-1929, 
Praha , Litomyšl 2000; vol. 14, 1929-1938, Praha , Litomyšl 2002. -  Kdrník,  Zdeněk : České 
země v éře první republiky [The Bohemia n Land s in the Era of the First Republic ] (1918-
1938). 3 vols. Prah a 2000, 2002, and 2003. 
'Czech s and German s on the Way to a Goo d Neighbourship' . Speech delivered at the 
Charle s University , Prague , Februar y 17, 1995. English translatio n found at: http:/ /  
old.hrad.cz/president/Havel/speeches/1995/1702_uk.htm l (accessed April 2007). 
Olivová, Věra: The Czechoslova k Governmen t and its 'disloyal' Opposition , 1918-1938. In : 
Morison, John (ed.) : The Czech and Slovák Experience . Selected Paper s from the Fourt h 
World Congres s for Soviet and East Europea n Studies, Harrogate , 1990. Houndmills , 
Londo n 1992, 89-101. -  Kunc,  Jiří: Stranick é systémy v re/konstrukc i [Part y Systems in 
re/construction] . Prah a 2000, 171. 

http://
http://old.hrad.cz/president/Havel/speeches/1995/1702_uk.html
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Agreemen t of Septembe r 1938 thes e foundat ion s of th e politica l systém were neve r 
seriousl y threatened . O n l y T. G . Masary k and , from 1935, Edvar d Bene š hel d th e 
presidency , an d th e seventee n cabinet s in twen t y year s were th e ou t com e of techni -
cal reshufflin g a m o n g coali t io n par tner s ra the r tha n expression s of an y fundamenta l 
change . Thus , it seem s fair t o conclud e wi th Josep h Rothschi l d tha t th e "polit ica l 
h is tor y of in terwa r Czechoslovaki a [... ] was un iqu e in Eas t Cent ra l E u r o p e no t onl y 
for its un in t e r rup te d const i tut iona l an d civil l ibertaria n continuity , bu t also for a pat -
ter n of ext raordinar y stability." 5 

The Problem of the Second Republic 

Against thi s background , th e spee d an d scale of th e coUaps e of thi s democrat i c 
systém after O c t o b e r 1938 is all th e mor e striking . Withi n t w o m o n t h s , an d w i t h o u t 
an y p r o n o u n c e d politica l resistanc e o r publi c protes t , th e pluralisti c par l iamentar y 
systém was abandoned , th e old partie s p roh ib i te d o r absorbe d in t o two ne w partie s 
-  on e ruling , on e subordina t e an d barel y tolerate d -  an author i tar ia n regim e in -
stalled , an d m a n y basic politica l an d civic right s suspended. 6 

Thes e development s call in t o ques t io n th e solidit y of th e C z e c h c o m m i t m e n t t o 
democracy . T h e t radi t iona l way t o handl e thi s discrepanc y ha s bee n t o pu t a wall 
be twee n th e Firs t an d th e Secon d Republ i c an d claim a complet e d iscont inui t y be-
twee n th e two , placin g all blam e for development s in th e latte r o n foreign influence s 
an d pressure . T h e Czec h bendin g t o thi s pressur e is the n explaine d b y th e t r aum a 
cause d b y th e dramat i c recen t events . I n T h e o d o r e Prochazka ' s words : 

Munic h create d unprecedente d confusio n in th e mind s of th e Czec h peopl e [...] In thi s agitat -
ed State of min d the y were pron e to rejectin g thei r traditiona l values and thei r past represen -
tatives onl y because the y had temporaril y failed. 

Rothschild, Joseph : East Centra l Europ e between th e Two World Wars. Seattle , Londo n 
1974, 100. 
Fo r two thoroug h account s of the histor y of th e Secon d Republic , see Kuklik,  Jan/ Gebhart, 
Jan : Druh á republik a 1938-1939: Svár demokraci e a totalit y v politickém , společenské m a 
kulturní m životě [Th e Secon d Republi c 1938-1939: Th e Struggle Between Democrac y and 
Totalitarianis m in th e Political , Social and Cultura l Life]. Praha , Litomyš l 2004. -
Procházka,  Theodore : Th e Secon d Republic : Th e Disintegratio n of Post-Munic h Czecho -
slovakia (Octobe r 1938 - Marc h 1939). Ne w York 1981. 
Ibid.  56. -  Kární k to o insists tha t it is erroneou s to suggest tha t any domestic , 'pre-Munich ' 
factor s contribute d to th e collapse of th e politica l systém of th e Firs t Republic , see Kárník: 
České země , vol. 3, 634 (cf. fn. 2). -  Kuklik and Gebhar t also follow thi s paradigm , see Kuk-
lík/Gebhart: Druh á republik a 11-12, 36-50 (cf. fn. 6), and Jan Rataj' s critica l review of thei r 
book : Rataj , Jan : Konečn á diagnóz a druh é republiky ? [Th e Fina l Diagnosi s of th e Secon d 
Republic?] . In : Soudob é dějiny 12 (2005) 1, 140-154, in particula r 147. -  Elsewhere , 
Procházk a remarke d with an interestin g moda l expression tha t "[t]h e part y systém had to 
be simplified" (emphasi s added) , thereb y presentin g thi s proces s no t as a matte r of politica l 
choice , but as an objective necessit y dictate d by 'History ' itself. See Procházka,  Theodore : 
Th e Secon d Republic , 1938-1939. In : Mamatey I Luza: A Histor y of th e Czechoslova k 
Republi c 262 (cf. fn. 1). -Jose f Harn a to o resort s to psycholog y when explainin g th e rapid 
dismantlin g of part y pluralism in th e fall of 1938: "The Czec h politica l part y systém [stra-
nictví ] collapsed onl y after Munic h unde r th e pressure from the internationa l Situation , 
accompanie d by feelings of hopelessness , powerlessness and mora l frustratio n brough t for-
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T o in terpre t C z e c h politica l behaviou r in th e Secon d Republ i c t h r o u g h th e pu re -
ly psychologica l f ramewor k of collectiv e psychosi s is, however , unsatisfactory . A n d 
as Pete r H e u m o s ha s sarcasticall y remarked , a t tempt s t o explain th e radica l brea k 
wi th th e previou s democrat i c o rde r as cause d b y th e terri toria l losses suggest a one -
dimensional , causa l relat ionshi p betwee n th e loss of sovereignt y an d Czec h au -
thor i ta r ia n politica l developments . Thi s lead s t o th e relate d conclusio n tha t C z e c h 
democrac y itself was a dependen t variable of foreign politica l stability , an d henc e just 
as ' in -authent ic ' as its counte rpar t . 8 Also, if th e Ge rman s an d th e Slovaks were th e 
mai n ant i -democrat i c force s in th e Firs t Republic , an d th e Czech s innatel y d e m o -
cratic , th e cession of Sudete n G e r m a n ter r i tor y an d th e establishmen t of Slovák 
a u t o n o m y ough t t o have s t rengthene d C z e c h democracy , ra the r tha n p r o v o k e its 
immedia t e farewell. 

Recently , ' revisionists ' in th e C z e c h Republ i c an d abroa d have challenge d th e 
t radi t iona l in terpreta t ion . H e u m o s ha s argue d fro m a socia l h is tor y perspectiv e tha t 
th e politica l systém of th e Firs t Republ i c suffered fro m certai n "cons t ruc t io n e r r o r s " 
tha t weakene d its abilit y t o mobil iz e politicall y in defenc e of democrac y an d left it 
w i t h a certai n "au thor i t a r ia n p o t e n t i a l . " 9 F r o m Prague , Ja n Rata j ha s s h o w n convin -
cingly h o w th e author i tar ia n ideolog y develope d in th e Secon d Republ i c ha d firm 
domest i c roo t s an d m a n y ardent , well-prepare d suppor te r s inspire d b y con tem -
po ra r y fascist models . T h e rapi d in t roduc t io n of ant i -democrat ic , racis t policie s was 
b y n o mean s a mer e passive adapta t io n t o foreign pressures , an d Rata j therefor e 
concludes : 

[...] th e Naz i occupatio n onMarc h 15, 1939paradoxicall y prevente d a completel y fascist trans -
formatio n of the Czec h par t of th e statě throug h Czec h mean s of power and from Czec h pro -
grammati c sources . 

ward by th e dictat e of Munich. " Harna,  Josef: Stranickopolitick ý systém v Československ u 
v letech 1918-1938 [Th e Part y Politica l System in Czechoslovaki a 1918-1938] . In : Malíř, 
Jiří/ Marek , Pavel (eds.) : Politick é strany : Vývoj politickýc h stran a hnut í v českých zemíc h 
a Československ u 1861-2004. Vol. 1: Obdob í 1861-1938 [Politica l Parties : Th e Develop -
men t of Politica l Partie s and Movement s in th e Bohemia n Land s and Czechoslovakia , 1861-
2004. Vol. 1: Th e Perio d 1861-1938] . Brn o 2005, 549. 
Heumos, Peter : De r Klabauterman n un d der lydische Hirte : Aus dem Schatzkästlei n erbau -
licher Historie , In : Bohemi a 39 (1998) 409-421 , her e 409. -  I t can be argued tha t to some 
extent , th e Czec h politica l elites did see th e degree of democrac y at hom e as contingen t 
upo n internationa l suppor t of th e Czechoslova k Republic . 
Heumos, Peter : These n zur sozialgeschichtliche n Dimensio n eines Systemzusammen -
bruchs : Da s Beispiel der Erste n Tschechoslowakische n Republi k 1938/39 . In : Archiv für 
Sozialgeschicht e 34 (1994) 55-61 . -  Idem: Strukturáln í prvky prvn í československé republi -
ky: Politicko-společensk ý systém, intermediárn í organizac e a problé m stability [Structura l 
Element s of th e Firs t Czechoslova k Republic : Th e Political-Socia l System, Intermediar y 
Organizations , and th e Proble m of Stability] . In : Soudob é dějiny 2-3 (1995) 157-168. 
Rataj,  Jan : O autoritativn í národn í stát : Ideologick é proměn y české politik y v druh é repu -
blice 1938-1939 [Fo r an Authoritaria n Nationa l State : Th e Ideologica l Change s of Czec h 
Politic s in th e Secon d Republic] . Prah a 1997, 234. -  Similarly, and indirectl y contradictin g 
Harn a (Harna: Stranickopolitick ý systém v Československ u [cf. fn. 7]), Jan Hölze r has 
argued tha t on e canno t explain th e reductio n of th e part y systém in th e Secon d Republi c 
throug h onl y th e effects of Munich , as unifyin g processe s had been visible since th e mid -
1930s. Hölzer, Jan : Stranick ý systém druh é republik y [Th e Part y System of th e Secon d 
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Finally , even th e Czec h politician s in exile as well as th e Oppositio n durin g th e 
Secon d World War ma y be considere d 'revisionists, ' since after 1938 no one, Demo -
crat or Communist , wante d to retur n to th e politica l systém of th e Firs t Republic . 
These reaction s are a significant key to th e understandin g of Czec h inter-wa r demo -
cracy. 

The Creation of the Political System 

Th e foundation s of th e Czechoslova k politica l systém were established shortl y after 
th e declaratio n of independenc e on Octobe r 28, 1918. O n Novembe r 13, a Pro -
visional Constitutio n was announce d and th e foUowin g day a Revolutionar y 
Nationa l Assembly 'was established with 256 seats, of which 214 were distribute d 
amon g th e Czec h politica l parties , while 40 were given to Slovák representative s and 
two reserved for th e Czechoslova k legions. ' Th e Assembly immediatel y appointe d 
an 'all-national ' coalitio n governmen t led by Kare l Kramá ř and electe d T. G . Ma -
saryk president . Th e Parliamen t and th e Presiden t bot h claime d revolutionar y legi-
timacy , and a fierce power conflic t between th e two characterize d th e foUowin g peri -
od. At first th e Parliamen t claime d absolut e power -  as reflected in th e Provisiona l 
Constitutio n drafted mainl y by th e Social Democra t Alfréd Meissne r -  but th e bod y 
was soon subjected to intens e regimentin g by th e leader s of th e Czec h politica l par -
ties as well as th e President , who on Ma y 23, 1919 achieved a revision of th e Con -
stitutio n tha t strengthene d his power s considerably . Th e part y leader s impose d thei r 
authorit y from th e outse t by appointin g th e member s of th e Revolutionar y Nationa l 
Assembly, and the y considere d th e seats in Parliamen t to be part y property , a view-
poin t endorse d by th e Constitutiona l Committe e of th e Nationa l Assembly in April 
1919 when two Social Democrat s defecte d from th e party . Th e two were strippe d of 
thei r mandate s and replace d by othe r part y members , a proceduř e tha t undermine d 
th e independenc e and henc e th e authorit y of th e Parliament. 12 

Thi s subjectio n of th e Parliamen t was, accordin g to Jiří Kunc , far from accidental : 
in a Situatio n where everythin g - statě border s and internationa l recognition , th e 

Republic] . In : Malíř, Jiří/Marek,  Pavel (eds.) : Politick é strany: Vývoj politických stran a 
hnut í v českých zemích a Československu 1861-2004. Vol. 2: Obdob í 1938-2004 [Politica l 
Parties : The Developmen t of Politica l Partie s and Movement s in the Bohemia n Lands and 
Czechoslovakia , 1861-2004. Vol. 2: The Perio d 1938-2004]. Brno 2005, 1039, see also 1054-
1055. 
The Czech seats were distribute d accordin g to the so-called Svehla key (name d after the 
leading Agrarian politicia n Antoní n Svehla), based on the results of the 1911 election s to the 
Austrian Reichsrat . The key was introduce d in July 1918 when the domesti c Czech politi-
cal leaders established the Czechoslovak National Committee. Actually, some of the Slovák 
seats were given to politically unaffiliated Czech s such as Edvard Beneš and Alice 
Masarykova, one of only eight women to ente r the Parliament . See, Lipscher, Ladislav: 
Verfassung und politisch e Verwaltung in der Tschechoslowake i 1918-1939. München , Wien 
1979, 22-23 (VCC 34). -  Klimek: Velké dějiny, vol. 13, 52 (cf. fn. 2). -  Peroutka,  Ferdinand : 
Budován í státu [The Building of the State] . Vol. 1. Prah a 1933, 18-21, 259-262. 
Kárník: České země, vol. 1, 64 (cf. fn. 2). -Klimek:  Velké dějiny, vol. 13, 52-55, 60, 113-114 
(cf. fn. 2). -  Klimek,  Antonín : Boj o hrad , vol. 1: Hra d a Pětka [The Struggle for the Castle, 
vol. 1: The Castle and the Pětka] . Prah a 1996, 33-36, 44-45. 
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attitud e and th e statu s of th e minorities , even th e politica l stanc e of th e Czec h and 
Slovák people s -  was in a flux 

[...] the structurin g of the politica l systém is concentrate d into a conflict about who defines the 
meanin g of the statě as a whole, and concretel y into a conflict between a party principl e and an 
anti-part y principl e [stranictv í a antistranictví] , since the Parliamen t is not  respected as a repre-
sentative of the generál will. 

Thus , th e contes t between Presiden t and partie s determine d th e politica l shape of 
th e new statě , but as Kun c point s out , thi s was no t just a power struggle between 
exile and home , or Masary k and Kramář . I t was also a clash of two very different 
conceptualization s of what Czec h politic s was about . Th e 'pillarization ' (Versäu-
lung) of th e Czec h part y systém was pronounce d even before th e war, 14 and so th e 
partie s continue d with a politica l cultur e of consensus-seekin g in nationa l question s 
amon g well organized , but socio-culturall y segmente d parties , each jealously guard-
ing its own 'territory ' Traditionally , th e partie s also had a low respec t for th e 
Austrian representativ e institution s and saw themselve s in Oppositio n to th e head of 
th e statě. 15 Masaryk , by contrast , no t onl y create d th e new Czechoslova k State in a 
revolutionar y act , he also sought to revolutioniz e its soul in accordanc e with his own 
nationa l philosophy . Politically , thi s led him to call for stron g leadershi p -  in 1919 
Masary k flirted with th e idea of an interi m dictatorshi p with himsel f as dictato r -
and to a wish to diminis h th e influenc e of th e Czec h parties , of which he was high-
ly sceptical. 16 

Czech Democracy in Practice 1920-1938 

Th e fact tha t th e Revolutionar y Nationa l Assembly drafte d and approve d no t onl y 
th e Provisional , but also th e 'real ' Constitutio n of Februar y 29, 1920 (an d with it a 
numbe r of relate d laws, includin g th e highly importan t Languag e Law), is frequent -
ly cited as proo f of a democrati c deficit in th e makin g of Czechoslovakia . Th e natio -
nal minoritie s were onl y brough t int o th e politica l proces s at th e parliamentar y elec-
tion s in April 1920, and thei r initia l absenc e has led to muc h controversy , bot h abou t 
th e democrati c legitimac y of th e statě -  a controvers y enhance d by th e Preamble' s 
referenc e to th e 'Czechoslovak nation as th e politica l subject passing th e Consti -
tution 1 7 -  and abou t who was to blame for th e non-participatio n of th e German s in 

Kunc: Stranick é systémy 168 (cf. fn. 4). 
Luft,  Robert : Politische r Pluralismu s und Nationalismus . Zu Parteiwese n und politische r 
Kultu r in der tschechische n Natio n vor dem Ersten Weltkrieg. In : Österreichisch e Zeit -
schrift für Geschichtswissenschafte n 3 (1991) 72-87, here 84-87. 
Kunc: Stranick é systémy 170 (cf. fn. 4). 
Within his generál interpretatio n of the war as a conflict between democrac y and theocra -
cy Masaryk found that moder n democracie s (USA and Grea t Britain ) rationall y operate d 
with only two politica l parties, while lettin g people' s individualism and subjectivism 
express itself in various churche s and sects. In Catholi c countrie s the state-supporte d 
churc h upheld a unity, while subjectivism found an unhealth y outle t in party politics, see 
Klimek: Boj o hrad , vol. 1, 32-33, 106-107 (cf. fn. 12). -  Also in 1919 (and indeed later!) 
Beneš called for a reductio n of the numbe r of politica l parties , and especially for the for-
matio n of one 'socialist bloc' ibid.: 50, 101-103. 
Masaryk's old friend Jan Herbe n drafted the Preamble . It is evident from Herben' s presen-
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particular. 1 8 Bu t actuall y th e who l e peopl e of th e ne w State , define d in § 1 of th e 
Cons t i t u t i o n as ' th e on l y sourc e of all Stat e p o w e r in th e Czechos lova k Republ ic , ' 
was denie d influenc e in its drafting ; n o r did th e Citizen s of Czechoslovaki a get th e 
possibili t y t o confir m o r rejec t th e Cons t i t u t i o n in a late r referendum , a un iqu e fea-
tur e a m o n g th e ne w state s of Cent ra l an d Easter n E u r o p e . 1 9 

O n e ma y well argu e tha t th e weakenin g of th e Par l iamen t an d th e non- tes t in g of 
th e popu lä r will were politica l necessitie s in a chaoti c Situation , in whic h domest i c 
stabilit y was a p recond i t io n for in ternat iona l suppor t an d recognit ion , an d tha t b o t h 
Presiden t an d pa r t y leader s deserve prais e for thei r willingness t o compromis e an d 

tatio n tha t 'Czechoslovak ' was understoo d in an ethni c sense, see Peroutka, Ferdinand : 
Budován í státu [Th e Buildin g of th e State] . Vol. 3. Prah a 1936, 1446-1448. -  Rádi,  Emanuel : 
Válka Čech ů s Němc i [Th e War of th e Czech s With th e Germans] . Prah a 1993 ( l s t editio n 
1928), 125-127. -Klimek:  Velké dějiny, vol. 13, 147-148 (cf. fn. 2). -  Broklova' s attemp t to 
presen t th e phras e as paralle l to similar phrase s in the America n and th e Frenc h Con -
stitutions , which speak of th e America n or th e Frenc h peopl e in a clearly politica l and civic 
sense, is therefor e unconvincing , see Broklová, Eva: Prvn í československá ústava: Diskus e 
v ústavní m výboru v ledn u a únor u 1920 [Th e Firs t Czechoslova k Constitution : Discus -
sions in th e Constitutiona l Committe e in Januar y and Februar y 1920]. Prah a 1992, 9. -  See 
also Znoj, Milan : Demokraci e a národn í identita : český přípa d [Democrac y and Nationa l 
Identity : Th e Czec h Čase] . In : Modern í dějiny 2, Sborní k k dějiná m 19. a 20. století , Prah a 
1994,41-51 . 
Pete r Buria n expresses th e conventiona l Germa n perspective . In an articl e otherwis e very 
favourable in its evaluatio n of th e democrati c principle s embedde d in th e Constitution , he 
conclude s tha t even the mos t scrupulousl y correc t democrati c systém coul d no t repai r th e 
damag e stemmin g from th e injustice of the exclusion of th e German s from a share in its 
making , see Burian,  Peter : Demokrati e un d Parlamentarismu s in der Erste n Tschecho -
slowakischen Republik . In : Volkmann,  Hans-Eric h (ed.) : Di e Krise des Parlamentarismu s 
in Ostmitteleurop a zwischen den beiden Weltkriegen . Marburg/L . 1967, 85-102, her e 91, 
102. -  See also Slapnicka,  Helmut : Rech t un d Verfassung in der Tschechoslowake i 1918-
1938. In : Bosl, Kar l (Hg.) : Aktuelle Forschungsproblem e um die Erst e Tschechoslowa -
kische Republik . München , Wien 1969, 93-112, her e 98 (BWT 1). -  Lipscher: Verfassung 
un d politisch e Verwaltun g 59-60 (cf. fn. 11). -  Broklová , on th e contrary , bluntl y dismisses 
all such objection s (repeatin g th e opinion s of Tusar and othe r Czec h politician s from 
aroun d 1920), and places all blame on th e disloyal Germans , while Peroutk a admit s tha t in 
1920 mos t Czec h partie s had a stron g interes t in presentin g th e German s with a fait accom -
pli. See Broklová, Eva: Československ á demokracie : politick ý systém ČSR 1918-1938 
[Czechoslova k Democracy : Th e Politica l Systém of th e CSR , 1918-1938] . Prah a 1992, 23. -
Peroutka: Budován í státu , vol. 3,1440 (cf. fn. 17). - Compar e also with Kárník: České země , 
vol. 1, 90-101 (cf. fn. 2). -  Klimek: Velké dějiny, vol. 13, 147-148 (cf. fn. 2). -  English and 
America n account s have tende d to ignore th e problém , or to see th e exclusion of th e 
German s as a necessit y or at mos t tactica l erro r given th e Germa n unwillingnes s to recog-
nize th e statě , see Wallace,  William V: Czechoslovakia . Londo n 1977, 144-150. -  Beneš, 
Václav L.: Czechoslova k Democrac y and It s Problems , 1918-1920. In : Mamatey/ Luza: A 
Histor y of the Czechoslova k Republi c 95-98 (cf. fn. 1). -  Mamatey,  Victor S.: Th e Develop -
men t of Czechoslova k Democracy , 1920-1938. In : Mamatey/Luža : A Histor y of th e 
Czechoslova k Republi c 173 (cf. fn. 1). -  Rothschild: East Centra l Europ e 93 (cf. fn. 5). -
Agnew, Hug h LeCaine : Th e Czech s and th e Land s of th e Bohemia n Crown . Stanford , 
Californi a 2004, 178-180. 
Burian,  Peter : Di e neu e Staat un d seine Verfassung. In : Heumos, Peter/Lemberg,  Han s 
(eds.) : Da s Jah r 1919 in der Tschechoslowake i un d in Ostmitteleuropa . Münche n 1993, 203-
214, her e 209-212 (BWT 17). 
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thei r de te rmina t io n t o creat e a democra t i c politica l systém . Bu t m a n y practice s esta -
blished in thes e formativ e year s con t inue d even after th e Cons t i t u t i o n was passed 
an d th e politica l Situatio n stabilized , t o th e effect tha t politica l stabilit y was secure d 
at th e expens e of const i tut iona l rule s an d democrat i c n o r m s . A certai n tensio n be-
twee n const i tu t iona l t heo r y an d politica l practic e ma y be unavoidable , bu t in th e 
Czechos lova k čase th e offence s agains t th e lette r of th e Cons t i t u t i o n were , in som e 
respects , quit e serious . O n e ma y tal k of thre e k ind s of offences . 

Firstly , ther e was th e non-fulfilmen t of const i tut iona l provis ions . T h e Cons t i -
tu t iona l C o u r t neve r functione d properly , an d th e seat s in th e C o u r t were even left 
vacan t for seven year s after 1931. 2 0 T h e Senat e neve r cam e t o pla y an y independen t 
role, 2 1 n o r was th e ins t i tu t io n of th e referendu m ever ušed. 2 2 

Secondly , addit iona l legislation restricte d th e civil r ight s guarantee d in th e 
Cons t i t u t ion . 2 3 A majo r restrictiv e ac t was th e " L a w for th e p ro tec t io n of th e 
Repub l i c " of 1923, whic h - t h o u g h aime d at violen t extremist s an d passed shor t l y 
after th e assassinatio n of Alois Raší n -  wi th its vague, all-inclusiv e definition s of 
w h a t const i tu te d an offenc e agains t th e stat ě coul d be ušed agains t anyone . 2 4 T h e 

Slapnicka: Rech t un d Verfassung 102 (cf. fn. 18). -  Klimek: Velké dějiny, vol. 13, 146 (cf. 
fn. 2). Compar e to Broklová: Československ á demokraci e 47 (cf. fn. 18), or Kárník: České 
země , vol. 1, 102-103 (cf. fn. 2); bot h author s describe onl y what th e Constitutiona l Cour t 
was mean t to be and do , no t its real fate. Curiously , Kární k ignore s th e Organizatio n and 
functionin g of th e judicia l systém in his otherwis e very comprehensiv e histor y of th e Firs t 
Republic . 
Th e introductio n of th e Senat e in th e Constitutio n was controversial , and its eventua l con -
structio n did little to differentiat e it from th e Chambe r of Deputie s (bot h Chamber s were 
electe d by proportiona l vote) . Th e Chambe r of Deputie s was electe d for six years and th e 
Senat e for eight, bu t thi s provision was never respected . Th e issuing writs for election s to 
th e Chambe r of Deputie s always resulte d in th e dissolutio n also of th e Senat e and simulta -
neou s new elections . In thi s way, on e avoided th e inconvenienc e of having a different poli -
tical compositio n of the two Chambers ; th e wish to savé mone y also played a role ! Th e 
Senat e had few politica l competence s and in th e end it served mostl y as a retrea t for elder -
ly, second-rate , or worn-ou t politicians , see Lipscher: Verfassung un d politisch e Verwaltun g 
61-63 (cf. fn. 11). -  Slapnicka: Rech t un d Verfassung 101 (cf. fn. 11). -  Klimek: Velké ději-
ny, vol. 13, 142-143 (cf. fn. 2). -  Broklová: Československ á demokraci e 31-33 (cf. fn. 18). 
Accordin g to Broklová , who quote s Peroutka , th e politician s were convince d tha t the y 
were mor e responsibl e and sensible tha n th e disorganize d people . Also Masary k shared thi s 
scepticism abou t th e politica l sensibility of ordinar y people , see Broklová: Československ á 
demokraci e 34 (cf. fn. 18). -  Slapnicka: Rech t un d Verfassung 98 (cf. fn. 18) gives furthe r 
example s of such dead conten t in th e Constitution . 
Slapnick a point s ou t tha t in 1920 civic rights were often defined less liberally tha n in th e Au-
strian Constitutio n of 1867, since th e freedom s grante d in th e Czechoslova k Constitutio n 
were mad e conditiona l on furthe r regulatio n by law. Th e autho r gives man y example s of 
films, books , even songs, tha t were forbidde n in inter-wa r Czechoslovakia , see Slapnicka, 
Helmut : Di e Grundrecht e des geistigen Leben s un d die Zensur . In : Bosl, Kzu/Seibt, 
Ferdinan d (eds.) : Kultu r un d Gesellschaf t in der Erste n Tschechoslowakische n Republik . 
Münche n 1982, 151-162 (BWT 10). 
Fo r example saying tha t Czechoslovaki a was a vassal of France , or tha t th e Empero r was 
bette r tha n Masary k becam e crimina l offences, see Klimek: Velké dějiny, vol. 13, 384-388 
(cf. fn. 2). -  Kární k admit s tha t thi s legislation "balance d on the edge of constitutionalism, " 
addin g tha t in th e 1930s it was "insufficient " and thu s twice tightened , but he does no t 
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freedo m of th e press was steadily reduced , especially from 1933, and as on e Czec h 
Nationa l Socialist politicia n argued : "Firs t is democracy , and onl y the n come s th e 
freedo m of th e press." 2 5 'Democracy, ' obviously, becam e synonymou s with th e exi-
sting State order , and th e leadin g Czec h partie s did no t hesitat e to use democratical -
ly dubiou s mean s to protéc t it. In Octobe r 1933, a law was passed tha t allowed for 
th e dissolutio n of subversive politica l group s or parties . Th e law was used against 
onl y two Sudete n German , pro-Naz i partie s in th e immediat e wake of its passing, 
but it remaine d democraticall y suspect : it empowere d th e government , and no t th e 
courts , to decid e th e legality of a party , giving th e governmen t a too l to chang e th e 
compositio n of th e Parliamen t and thereb y creat e a majorit y at will. Onl y lack of 
consensu s in th e governmen t saved th e Communist s or Henlein' s Sudete n Germa n 
Part y from being banned. 26 

Th e thir d type of violation of th e lette r and th e spirit of th e Constitutio n aimed to 
strengthe n th e executive -  or th e politica l partie s -  at th e cost of th e Parliament . Th e 
importanc e of th e Parliamen t and its plenů m was reduce d by th e creatio n of a 
'Permanen t Committee ' (stálý výbor; § 54 in th e Constitution) , a boar d of sixteen 
deputie s and eight Senator s which too k over man y of th e Nationa l Assembly's com -
petence s when th e Parliamen t was no t in Session. As a small organ it was easier to 
contro l and from 1920 forward, especially in th e early 1930s it was used frequently , 
which furthe r degrade d th e Parliament. 27 Also, in clear contradictio n with th e Con -
stitution' s § 22, a 1919 practic e established tha t th e seats in Parliamen t belonge d to 
th e partie s and no t to th e electe d deputies , so tha t these would lose thei r seats if the y 
broke th e part y disciplině . This , of course , weakene d th e prestige of th e deputie s 
and mad e the m totall y dependen t on th e part y leaders . Also, durin g election s th e 
partie s presente d thei r candidate s on 'fixed-orde r lists,' which mad e it impossible for 
th e electorat e to express individua l preference s amongs t these candidates . Th e par -
ties were allowed to arrang e th e lists used for distributin g supplementar y seats even 
after election s had been held , which amounte d to a violation of th e principl e of 
direc t elections . Th e combinatio n of these restriction s and compulsor y votin g mad e 

reflect furthe r upon the consequence s of this for the quality of democrac y in the First 
Republic , see Kárník: České země, vol. 1, 234-236 (cf. fn. 2). 
Quote d from Slapnicka: Die Grundrecht e des geistigen Lebens 161 (cf. fn 23). 
Paradoxically , this was the only law tha t regulated the legal status of politica l parties . The 
partie s were not  mentione d in the Constitution , or even regulated by law. See Lipscher: 
Verfassung und politisch e Verwaltung 109-112, 155-157 (cf. fn. 11). -Klimek:  Velké dějiny, 
vol. 14, 265-267 (cf. fn. 2). -  Kárník: České země, vol. 2, 137-140 (cf. fn. 2). 
Klimek: Velké dějiny, vol. 13, 191 (cf. fn. 2). 
This practic e was confirme d by a decision of the Electora l Cour t in 1923. Most member s of 
the Electora l Cour t were appointe d by the politica l parties , however, so tha t a decision in 
favour of the partie s was close to inevitable. All partie s agreed to these measures , but as the 
decision of the Electora l Cour t was challenged by lawyers, the partie s instead began to 
force their candidate s before election s to write undate d declaration s giving up their manda -
tes. The party leadership could use them at any moment , then , see Lipscher: Verfassung und 
politisch e Verwaltung 112-114 (cf. fn. 11). -  Beneš: Czechoslova k Democrac y and Its 
Problem s 98 (cf. fn. 18). —Klimek,  Antonín : Počátk y parlamentn í činnost i v Českosloven-
sku. In : Parlamentn í zpravoda j 9 (1997) 449-451. 
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election s appea r 'mechanical , ' an d led t o a loss of politica l interes t wi th i n th e gene -
rá l publ ic . 2 9 

T h e cabine t was ofte n reorganized , bu t du e t o th e nat iona l an d politica l compos i -
t io n of th e Par l iamen t ther e was neve r an y prospec t of a genuin e chang e of guar d 
amon g governmen t an d Opposition . Rothschi l d poin t s out : 

Thoug h th e electorat e four time s denie d th e outgoin g coalitio n an ongoin g majority , th e poli -
tical consequence s were relatively trifling, th e chroni c governmen t partie s considerin g them -
selves more-or-les s immun e to effective electora l retribution . 

T h e governmen t therefor e consistent l y ignore d all suggestion s fro m th e Opposi -
t io n an d in t roduce d several regulat ion s tha t mad e difficult th e w o r k of th e Opposi -
t io n in Par l iament . T h e Opposit io n the n tu rne d t o shout in g o r o the r form s of o b -
s t ruct io n o r sealed itself in lethargi c passivity.3 1 Parallel s t o th e pre-wa r Aust r ia n 
Par l iamen t can certainl y be d rawn . 

T h e Par l iamen t was thu s unabl e t o challeng e th e governmen t in an y way, bu t in 
1933 som e governmen t partie s foun d it inconvenien t an d t ime-consumin g t o consul t 
Par l iamen t at all, an d so in Jun e -  after m u c h cont rovers y in th e governin g coali t io n 
- the y passed a so-calle d A u t h o r i z i n g Bili' , wh ic h au thor ize d th e governmen t t o 
mak e variou s economi c decision s dur in g th e wor ld-wid e economi c crisis. T h e 
Agrarian s were th e chie f architect s of th e law, whic h the y used t o improv e thei r posi -
t io n in th e coali t io n an d t o attac k th e Socia l Democra t s : on e of th e first governmen t 
decree s lowere d u n e m p l o y m e n t reliéf, an d from 1933 agricultura l policie s were con -
duc te d almos t exclusively b y decrees. 3 2 O n Agrarian initiative , th e bili was repeated -

Broklová: Československ á demokraci e 79-83 (cf. fn. 18). 
Rothschild: East Centra l Europ e 135 (cf. fn. 5). 

3 1 Klimek: Velké dějiny, vol. 13, 518-520 (cf. fn. 2). -  Klimek: Velké dějiny, vol. 13, 239-240 
(cf. fn. 2). -  Lipscher: Verfassung un d politisch e Verwaltun g 129-133 (cf. fn. 11). -  In 1933, 
obstructio n from th e Germa n nationalis t partie s particularl y brough t th e governmen t to 
chang e th e parliamentar y Standin g Orders , so tha t deputie s deeme d to be obstructin g coul d 
be excluded and physically remove d from the negotiation s in Parliament . Kární k admit s 
tha t thi s step represente d a "considerabl e curtailmen t of parliamentar y freedom, " but he 
considere d th e step necessar y "if th e Parliamen t was no t to be pu t ou t of Operation, " see 
Kárník: České země , vol. 2, 137 (cf. fn. 2). -  Yet th e problé m was tha t th e onl y 'Operation ' 
left for Parliamen t in 1933 was to rubber-stam p decision s mad e elsewhere , with the Oppo -
sition excluded . 
Th e Agrarians and th e Nationa l Socialist s pushe d very har d to get thi s law passed. 
Originally , the y even suggested tha t th e authorizatio n shoul d be given to th e Presiden t and 
th e Premie r only (at tha t tim e Jan Malypetr , an Agrarian) , an idea also supporte d by 
Masaryk . Th e Nationa l Democrats , th e Social Democrats , and th e People' s Part y were 
reluctan t to suppor t th e law, especially th e 'narro w authorization, ' and expressed thei r fear 
of Agrarian authoritaria n intentions . As the People' s Part y argued , authorizatio n shoul d be 
given to th e whole governmen t (thi s eventuall y becam e th e case), thoug h thi s would again 
be superfluou s since th e Parliamen t obedientl y followed cabine t Order s regardless, see 
Klimek: Velké dějiny XIV 231-239 (cf. fn. 2).-Kárník:  České země , vol. 2, 82-85 (cf. fn. 2). 
-  Trapl,  Miloš : Politica l Catholicis m and th e Czechoslova k People' s Part y in Czecho -
slovakia 1918-1938. Ne w York 1995, 80. -  Lipscher: Verfassung un d politisch e Verwaltun g 
151-154 (cf. fn. 11). -  In forma l terms , th e Parliamen t had the right to conven e within 14 
days to object to th e decrees . Give n th e strict part y contro l of the parliamentar y majorit y 
thi s of cours e never happened . 



Bugge: Czech Democracy 1918-1938 13 

ly renewe d unti l 1937, and its scope widene d to th e poin t at which governmen t 
decree s coul d replac e existing legislation (accordin g to man y Czec h legal expert s thi s 
amounte d to a violation of th e Constitution) . Th e governmen t thu s assumed a legis-
latin g functio n at th e cost of th e Parliament , and in 1933 th e Agrarians and th e 
Nationa l Socialist s openl y argued tha t th e Parliamen t was to o clums y an institution , 
technicall y and politically , to serve th e need s of th e time . As Emi l Franke , a leadin g 
Czec h Nationa l Socialist , pu t it, "our democrac y is suitable for norma l conditions , 
quie t time s [klid] , and relative wealth . If condition s are extraordinary , on e canno t 
exclude equally extraordinar y measures." 33 

In sum, th e democratically-electe d Czechoslova k Parliamen t was, from th e begin-
ning , deliberatel y weakene d to th e poin t at which it could no t serve as a forum for 
any real politica l decision-making , and in 1933 th e governmen t foun d mean s to 
avoid th e troubl e of hearin g it at all. Even Broklová has admitte d tha t it never attai -
ned any "significant shape or function " and tha t it "looked mos t like a votin g machi -
ne " for decision s mad e elsewhere. 34 Thus , th e Parliamen t was never used as a demo -
crati c instrumen t for conflic t regulation , and thi s has led Heumo s to suggest tha t th e 
stability of Czechoslova k parliamentar y democrac y was facilitate d by its never 
having been exposed to th e bürde n of tru e responsibility! 35 As seen, even th e judi-
ciary's authorit y to serve as a guardia n of democrati c constitutionalit y was reduce d 
to insignificance , and so th e fate of Czec h democrac y was solely in th e hand s of th e 
executive , i. e. th e governmen t (an d th e partie s behind ) and th e President . 

The Parties and the Pětka 

Aroun d 1920-1921 (an d anticipate d since 1918), th e so-calle d Pětka (Grou p of 
Five) established itself, an unofficia l group of to p politician s from th e five major 
Czec h parties , th e Agrarians; th e Nationa l Democrats ; th e People' s Party ; th e Social 

Quote d from Hradilák,  Zdeněk : Československá sociální demokraci e a zmocňovac í zákon 
v roce 1933 [The Czechoslova k Social Democrac y and the Authorizatio n Bill in 1933]. In : 
Příspěvky k dějinám KSC 7 (1967) 29-51, here 42. — Opinion s differ greatly on the impor -
tanc e and functio n of the law. Broklová claims tha t it was a mere technica l measure aimed 
at defendin g democrac y withou t any inten t to side-trac k the Parliament ; see Broklová: Čes-
koslovenská demokraci e 112-113 (cf. fn. 18). -  Heumos , on the othe r hand , finds tha t par-
liamentar y democrac y in Czechoslovaki a was thrown overboard with this law, see Heumos, 
Peter : Die Entwicklun g organisierte r agrarischer Interesse n in den böhmische n Länder n 
und in der ČSR. Zur Entstehun g und Machtstellun g der Agrarparte i 1873-1938. In : Bosl, 
Karl (ed.) : Die Erste Tschechoslowakisch e Republi k als multinationale r Parteienstaat . 
München , Wien 1979, 323-376, here 373 (BWT 9). -  Lipscher, in between, is somewhat 
contradictory . He insists tha t the law was not  undemocratic , since the Parliamen t could still 
exert its rights, while also ascribing its passing to the growing influenc e of right-win g par-
ties seeking to curtai l democracy , see Lipscher : Verfassung und politisch e Verwaltung 153-
154 (cf. fn. 11). -  Klimek ends his presentatio n by stressing tha t "[...] in contras t to certain 
othe r states it did not come to an abuse of the Authorizatio n Laws in Czechoslovakia " (see 
Klimek: Velké dějiny, vol. 14, 239 [cf. fn. 2]), without , however, defining what, in his opi-
nion , constitute s 'abuse. ' 
Broklová: Československá demokraci e 46 (cf. fn. 18). 
Heumos, Peter : Konfliktregelun g und soziale Integration : Zur Struktu r der Ersten Tsche-
choslowakische n Republik . In : Bohemi a 30 (1989), 52-70, here 68. 
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Democra t s ; an d th e Na t iona l Socialist s (represente d b y A n t o n í n Svehla , Alois Rašín , 
Ja n Šrámek , Rudol f Bechyně , an d Jiř í S t ř íbrn ý respectively) . I n 1922 Bechyn ě 
explaine d th e raison ďětre of th e Pětka: th e conflic t potent ia l in Par l iamen t ha d t o 
be reduced , sinc e th e nat iona l an d socia l compos i t io n of th e Czechos lova k stat ě 
mad e thes e conflict s "deepe r an d mor e dangerou s tha n elsewhere. " T h e Par l iamen t 
neede d s t ron g leadership , for " w i t h o u t th e Pětka , Par l iamen t w o u l d becom e a dispu -
tat iou s body , in whic h reasonabl e politic s wou l d be replace d b y demagogy . " 3 6 T h e 
goal of th e Pětka was t o mak e governanc e efficien t b y reachin g bindin g politica l 
compromise s an d securin g a majori t y for the m in Parl iament . I n dee p secrec y (n o 
member s ever t o o k notes ) th e five m e n decide d wha t issues t o p u t o n th e politica l 
agend a (an d whic h one s t o exclude) , as well as w h a t t o d o wi th them . T h e Petka's 
abilit y t o ob ta i n result s mad e it th e mos t powerfu l politica l s t ructur e in th e country , 
Controllin g no t just th e Parl iament , bu t also th e government . 

Initially , th e Pětka ha d Masaryk' s suppor t , bu t late r th e Hrad mad e several 
a t tempt s t o weake n it an d curtai l th e influenc e of th e parties . T o kee p a balanc e bet -
ween th e two , th e t radi t io n of hearin g Masary k o n all bills befor e the y were pass-
ed in Par l iamen t was in t roduce d t o Supplemen t th e Petka's 'pre-screening ' of th e 
politica l agenda. 3 7 T h e p o w e r struggle betwee n th e Hrad an d th e partie s was ofte n 
intens e an d th e mean s employe d were no t always kosher , bu t especiall y f ro m th e 
mid-1930 s onwards , w h e n foreign threat s agains t th e Republ i c grew, th e t w o sides 
reduce d thei r attack s agains t eac h other , an d a k in d of stalemat e set in . 3 8 

Perou tk a an d m a n y o the r observer s have given th e Pětka a favourabl e evaluation , 
findin g th e disciplin ě impose d necessar y in th e given historica l context . 3 9 Kun c calls 
th e Pětka an earl y exampl e of consociat iona l democrac y an d th e onl y alternativ e t o 
non-democra t i c Solution s as in I tal y o r Spain . H e also poin t s ou t tha t th e almos t 
welfare-state-like Cooperatio n betwee n socially antagonist i c politica l actor s was dic -
tate d by a wish t o kee p G e r m a n s an d Slovaks, an d Fascist s an d C o m m u n i s t s , away 

Quote d from Peroutka, Ferdinand : Budován í státu [Th e Buildin g of th e State] . Vol. 4. Prah a 
1936,2166. 
Broklová, Eva: Masarykov a sociáln ě etická dimens e demokracie . In : Broklová, Eva (ed.) : 
Sto let Masarykov y české otázk y [On e hundre d years of Masaryk' s Th e Czec h Question] . 
Prah a 1997, 188-196, her e 192. 
Klimek: Boj o hrad , vol. 1, 174-175 (cf. fn. 12). Th e origina l Pětka ceased to exist in 1926, 
but it was replace d later by committee s of six or eight member s (dependin g on th e numbe r 
of coalitio n partners ) with similar functions , but mostl y with less power . 
Broklová recognize s tha t bot h governmen t and Parliamen t merel y too k Order s from th e 
Pětka,  bu t she maintain s tha t thi s represente d onl y a generá l tren d in 'moder n democracy ' 
toward s oligarchizatio n and toward s a reductio n of th e role of th e Parliament . Th e Pětka 
was thu s crucia l to the preservatio n of Czechoslova k democrac y and Broklová claims (with 
onl y a referenc e to Beneš) tha t similar organ s coul d be foun d in man y othe r countries , see 
Broklová: Československ á demokraci e 45-46 (cf. fn. 18). If on e were to také Broklova' s 
logic to th e extreme , on e would have to conclud e tha t an ultimatel y moder n democrac y has 
no use at all for a Parliament , and tha t th e regimes of 1945 and the n 1948 and after in thi s 
respec t represente d progression s in modernity . -  Mille r by contras t argues (unfortunatel y 
withou t any supportin g references ) tha t th e Pětka did not dictat e term s to th e Nationa l 
Assembly, as it cooperate d with a 'Pětk a of Deputies ' representin g th e coalitio n partie s in 
Parliament , see Miller: Forgin g Politica l Compromis e 78 (cf. fn. 1). 
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from th e main decision making , and tha t a price was paid in term s of th e inade -
quatel y functionin g democrati c institutions. 40 Klime k to o end s his essentially favou-
rable accoun t by stressing tha t th e activities of th e Pětka (an d th e Hrad)  represent -
ed a necessar y trade-off , sacrificing some of democracy' s purit y in orde r to save it. 41 

But as pointe d ou t by particularl y Pete r Heumos , a certai n democrati c deficit was 
no t th e onl y problé m arising from thi s politica l arrangement . Pětka policie s were 
often th e outcom e of pur e hors e tradin g amon g th e parties , a quid pro quo tha t mad e 
it difficult to develop a coheren t politica l line or impos e grand Solutions . Th e partie s 
bough t stability at th e expense of flexibility and efficiency, as no chang e coul d be 
enforce d if it threatene d th e multifariou s interest s of th e rulin g carte l of parties . 
Thus , th e Pětka was unabl e or unwillin g to pu t man y serious problem s on th e agen-
da; for instance , Heumo s ascribes th e lack of regiona l economi c equalizin g and 
th e neglect of th e social dimensio n of th e 'Slovák problém ' to thi s inabilit y to cut 
throug h cronyism. 42 

Furthermore , th e partie s divided different ministrie s amon g themselves , and cam e 
to conside r 'their ' ministrie s as part y property , to be manne d by part y members . A 
similar proces s too k place in th e local civil Service, in banks , insuranc e companies , 
healt h insuranc e societie s etc. , so tha t th e main partie s possessed thei r own institu -
tion s encompassin g all aspect s of th e social welfare of its members . In 1938 Peroutk a 
called Czechoslova k democrac y "the mos t organize d democrac y in th e world, and 
its politica l partie s [...] th e mos t disciplined." 43 But thi s extrem e degree of Organiza -
tion was no t unequivocall y a democrati c asset. Th e profoun d pillarizatio n of socie-
ty ensure d tha t th e partie s (includin g thei r trad e union s and othe r social Organiza -
t i o n ) spen t muc h energy consolidatin g and protectin g thei r domains , and often the y 
wore themselve s down in th e struggle for self-preservation . If interes t representatio n 
is functiona l onl y when aggregated and monopolize d to a degree tha t gives it politi -
cal resonance , th e Czechoslova k systém of fragmente d over-organizatio n ma y be 
said to have been dysfunctional . Thi s ma y also be a key to th e rapid and complet e 
coUaps e of thi s systém after 1938. 

It has been argued tha t thi s disaggregation of social conflict s was, to some extent , 
a deliberat e stratégy from th e leadin g parties , especially as a mean s against th e labou r 
movement . 4 But th e prize for 'solving' conflict s by atomizin g the m was a failing 

Kunc: Stranick é systémy 169-171 (cf. fn. 4). 
Klimek: Velké dějiny, vol. 13, 244-245 (cf. fn. 2). -  Kární k calls the devaluatio n of the 
Parliamen t tha t followed from the Pětka rule "[... ] a high tax Czechoslova k democrac y had 
to pay so shortly after being introduced , a survival tax", see Kárník: České země, vol. 1, 142 
(cf. fn. 2). 
Two examples from Heumos : in 1926 Agrarians and the People' s Democrat s traded an 
increase in priests' salaries for the introductio n of agricultura l customs ; and in 1930 the 
Agrarians and the Social Democrat s traded impor t restriction s on cucumber s for a higher 
dole, see Heumos: Konfliktregelun g und soziale Integratio n 56-57 (cf. fn. 35). 
Peroutka,  Ferdinand : A Portrai t of Czechoslova k Democracy . In : Čapek, Karel et al.: At 
the Cross-Road s of Europe:  A Historica l Outlin e of the Democrati c idea in Czecho -
slovakia. Prah a 1938, 247-275, here 274. 
Heumos: Konfliktregelun g und soziale Integratio n 61-64 (cf. fn. 35). -  Shaw,  Jackson : 
Massenorganisatione n und parlamentarisch e Demokratie . In : Bosl, Karl (ed.) : Die demo -
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'state-mindedness' (státotvornost) in th e population , a lack of interes t in th e generá l 
politica l make-u p of th e statě . Peopl e spen t politica l energies in th e microcosm s of 
th e man y part y organizations , while generá l democrati c integration , i. e. participa -
tion or interes t in broade r politica l issues, was low.45 

Th e politica l heritag e of th e Habsbur g era also contribute d to thi s socio-politica l 
fragmentation . Th e centra l parliamentar y institution s of Austria, th e Reichsrat and 
th e Diets , never functione d effectively as forum s for politica l integratio n and interes t 
aggregation , and the y were met with considerabl e Czec h scepticism and at time s 
even boycotts . Instead , nationa l Czec h politic s (an d ideology) to a high degree cent -
red on local self-organization , resultin g in a diverse civil society, boun d togethe r as 
muc h by nationa l ideology as by institutiona l structures . Th e two-tiere d systém of 
local governmen t established in 1862 facilitate d thi s process , but th e limite d curia l 
franchis e at all levels (excep t from 1907 for th e Reichsrat ) and th e paralle l functio -
nin g of a supervising statě bureaucrac y exempte d from public participatio n or con -
trol , again acted as barrier s to any mass involvemen t or interes t in representativ e 
rule . Politica l structure s and th e communitarian , self-governmental , personalize d 
and consensus-seekin g Czec h politica l cultur e thu s bot h contribute d to upholdin g a 
boundar y between th e local (meaningfu l and relevant ) and th e nationa l (remot e and 
irrelevant ) politica l strata . 

Even internall y within th e partie s thi s lack of dynamis m mad e itself felt. Th e 
various part y leadership s were, Rothschil d argues, stuck in "oligarchica l and pater -
nalistic rigidity, " and nothin g was don ě to "involve th e younge r generation s in poli -
tica l responsibilities. " Th e failed rejuvenatio n of th e partie s was reflected also in th e 
compositio n of th e Parliament : in 1920 th e average age of its membershi p was 42.6 
years; in 1935 it was 45.6, and withou t th e Sudete n Germa n Part y a füll 65.4 years! 
In th e parties , th e yout h organization s responde d to thi s Stagnatio n with calls for 
politica l reform , often in radical , anti-democrati c directions . Corporatis t ideas, at 
time s inspire d by Italia n fascism, were broadl y populär , and man y project s eithe r 
aimed to replac e parliamentar y democrac y with a mor e 'efficienť form of rule based 
on a corporat e representatio n of economi c interests , or called for a comprehensiv e 
unificatio n of society by mean s of forced politica l and social integratio n and stron g 
leadership. 48 Thi s ideologica l confusio n also affected th e part y elites, and some scho -

kratisch-parlamentarisch e Struktu r der Ersten Tschechoslowakische n Republik . Münche n 
Wien 1975, 35-52, here 47-52 (BWT 7). 
Heumos: Konfliktregelun g und soziale Integratio n 58-59 (cf. fn. 35). 
Rothschild: East Centra l Europ e 135 (cf. fn. 5). -  Kární k reache s much the samé conclu -
sions, see Kárník : České země, vol. 2, 80-82, 350-352, and vol. 3, 494-496 (cf. fn. 2). 
Broklová: Československá demokraci e 84 (cf. fn. 18). 
Lipscher: Verfassung und politisch e Verwaltung 161-168 (cf. fn. 11). -Klimek,  Antonín : Boj 
o hrad , vol. 2: Kdo po Masarykovi? 1926-1935 [The Struggle for the Castle , vol. 2: Who 
After Masaryk? 1926-1935]. Prah a 1998, 366-373. -Heumos,  Peter : Pluralistisch e Macht -
organisatio n als Garan t der Demokratie ? Zur Struktu r und zum autoritäre n Potentia l der 
Ersten Tschechoslowakische n Republik . In : Oberländer, Erwin et al. (eds.) : Autoritär e 
Regime in Ostmitteleurop a 1919-1944. Main z 2001, 136-139, here 139. -  These develop-
ment s and intra-part y disagreement s make Olivova's division of the Czechoslova k partie s 
into three camps - republican , nationalist , and communis t -  in which nearly all Czech par-
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lars have seen th e Agrarian c o m m i t m e n t t o th e existin g orde r as a reflectio n of th e 
party ' s belief tha t it coul d secur e its interest s wi th i n th e systém (cf. th e Author iz in g 
Bill), ra the r tha n as a clea r ideologica l c o m m i t m e n t t o democracy . T h e Socia l D e m o -
crat s (an d th e Hrad faction s in th e o the r parties ) were increasingl y pushe d t o th e 
defensive, 4 9 an d it ma y be argue d tha t on l y th e generall y perceive d nee d t o s tan d 
togethe r in defenc e of a politica l o rde r tha t enjoye d th e suppor t of th e count ry ' s 
mai n Wester n allies prevente d a chang e of th e politica l systém in a less democrat i c 
direct ion . Deve lopment s from O c t o b e r 1938 suppor t thi s hypothesis . 

Thus , th e final assessmen t of th e C z e c h inter-wa r pa r t y systém ha s ofte n bee n 
negative . Georg e Kenna n describe d th e c o m m o n view vividly in 1939: 

Fo r man y years th e Czec h politica l partie s have sat aroun d th e boar d and split any and all poli-
tical spoils with th e exactitud e of small boys dividing a stolen melon . Thei r preoccupatio n with 
th e relative size of thei r share , rathe r tha n with th e exten t of what was ther e to divide, has been 
on e of th e contributin g factor s in th e catastroph e which has overcom e th e nation . 

A m o n g th e Czec h elites , th e nee d t o refor m th e pa r t y systém b y reducin g th e 
n u m b e r of partie s was feit equally , therefore , b y th e r ight-win g representative s of th e 
Secon d Republ i c at home , an d b y Bene š an d hi s centris t an d left-win g suppor te r s in 
exile in L o n d o n . 5 1 

The Hrad 

Kunc , however , doe s po in t t o on e impor t an t line of defenc e for th e \>a.rty-Pětka 
systém : it forme d a decen t counterbalanc e t o th e Hrad-óxúe.,  an d t o th e Hrad's poli -
tica l engineerin g at th e expens e of th e establishe d politica l systém. 5 2 Kl ime k also 
appreciate s thi s balance , an d find s tha t th e Hrad was correc t in its scepticis m of th e 

ties fall in th e republica n (i. e. democratic ) camp , highly problematic , see Olivová: Th e 
Czechoslova k Governmen t 90-93 (cf. fn. 4). 
See Kuklik,  Jan : Programov ý vývoj Československ é sociáln ě demokratick é stran y dělnick é 
za prvn í republik y [Th e Developmen t in th e Programm e of th e Czechoslova k Social 
Democrati c Workers ' Part y Durin g the Firs t Republic] . In : Marek,  Pavel (ed.) : Současn ý 
stav a perspektiv y zkoumán í politickýc h stran na našem uzem í [Th e Contemporar y Stat e 
and th e Perspective s for th e Stud y of Politica l Partie s on ou r Territory] . Olomou c 1999, 64-
79, her e 72-74, on reform plan s in th e Social Democrati c Part y and th e leadership' s inabili -
ty to respon d thereto . 
Kennan,  George : Fro m Pragu e After Munic h - Diplomati e Paper s 1938-1940. Princeton , 
Ne w Jersey 1968, 99. 
Significantly , in evaluation s of th e politica l systém of th e Firs t Republi c Edwar d Táborsk ý 
and other s eriticize d less th e Pětka systém (i. e. the systém of pre-negotiatin g and decidin g 
th e politica l agenda withou t parliamentar y control) , tha n th e excessive numbe r of partie s 
which mad e decision-makin g to o complicated , see Táborský,  Edward : Czechoslova k 
Democrac y at Work. Londo n 1945, 94-101, 104-106, 156-157. Thi s line of critiqu e focuses 
mor e on makin g th e politica l systém mor e efficient tha n on demoeratizin g it. See also Beneš, 
Edvard : Demokraci e dne s a zítra [Democrac y Toda y and Tomorrow] . Prah a 1945 (1999 
edn.) , 274-283 . Beneš calls her e for a reductio n of the numbe r of politica l partie s in orde r 
to make democrac y healthier . 
Kunc: Stranick é systémy 168-169 (cf. fn. 4). Kun c stresses ho w thi s kind of elitist politica l 
engineering , even when conducte d with democrati c intentions , can backlash easily if at 
odd s with the given politica l systém. Th e Catholi c revenge-takin g against Masarykism and 
th e Slovaks against th e Firs t Republi c in 1938-39 are just two example s of thi s mechanism . 
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somewha t mediocr e an d moral l y dub iou s pragmat i s m of th e Pětka , whic h was 
equall y correc t in fearin g th e elitism of th e Hrad: 

Th e essentially permanentl y revolutionar y Hra d actuall y longed to imput e a 'strong, ' ideal 
democrac y to th e statě by mean s of an enlightene d leader -  th e President . Th e Pětka opte d for 
pragmatism . I t feared tha t th e leader coul d tur n int o a dictato r -  be it th e mos t enlightene d 
one . 

T h e Hrad (Castle ) is an ambiguou s te rm . Masaryk' s critic s in t roduce d it in th e 
earl y 1920s t o refer t o an influentia l g rou p of peopl e b o t h suppor t in g an d suppor t -
ed by th e President , bu t late r hi s followers adopte d it, an d eventuall y even Masary k 
himself. 5 4 T h e Hrad ca n be define d as a flexible, bu t at its cor e stable conglomera t e 
of politicians , civil servants , businessmen , journalists , intellectual s an d o the r peopl e 
of influence , adher in g t o th e President , hi s ph i lo soph y an d worldview, an d hi s poli -
tica l pract ice. 5 5 

Masary k strove t o have hi s idea s of democrac y realize d in th e Firs t Republic , an d 
in star k contras t t o th e par t ies ' wish for a pure l y representat iv e pres iden t h e de -
mande d a s t ron g pres idenc y alon g America n lineš . T h e Cons t i t u t i o n of 1920 thu s 
represente d a compromis e in sharin g th e executiv e p o w e r be twee n th e Cabine t an d 
th e President . T h e Par l iamen t electe d th e Presiden t for a seven-yea r te rm . Whil e th e 
Presiden t coul d be re-electe d on l y once , an exceptio n was mad e exclusively for 
Masary k (§ 58) . T h e Presiden t ha d n o legislative initiative , bu t h e coul d refuse t o sign 
a law an d sen d it bac k t o Par l iamen t wi th hi s commen t s . If an absolut e majori t y pas -
sed th e law again , it w o u l d com e in t o force (§ 64/5 , § 47 an d 48) . § 66 hel d tha t th e 
Cabinet , an d no t th e President , was responsibl e for th e act s of th e latte r in th e exe-
cut io n of hi s office, 56 while § 68 st ipulate d tha t an y governmenta l o r executiv e ac t b y 
th e Presiden t ha d t o be counters igne d b y th e responsibl e minister . T h e Presiden t also 
ha d som e very impor t an t prerogatives , includin g th e r igh t t o appoin t an d dismis s 
ministers , includin g th e P r im e Minis te r (§ 64/7 , § 70); t o dissolve th e Par l iamen t 
(§ 64/4 , § 31); an d t o appoin t variou s group s of civil servant s (§ 64/8) . Masary k use d 
thes e right s t o cont ro l first an d foremos t th e ministrie s of Defenc e an d Fore ig n 
Affairs, b o t h of whic h h e considere d t o be hi s privat e domain . 5 7 N o r did h e hesitat e 

Klimek: Boj o hrad , vol. 1, 179 (cf. fn. 12). Klime k continues : "The activitie s of th e Hrad 
and th e Pětk a were beneficia l to th e preservatio n of democrac y in th e statě ; but th e method s 
tha t the y used [...] detracte d some carat s from th e purit y of thi s democracy. " 
Firt, Julius : Di e „Burg " aus der Sicht eines Zeitgenossen . In : Bosl, Kar l (ed.) : Di e „Burg " -
Einflußreich e Kräfte um Masary k un d Beneš. Vol. 1, München , Wien 1973, 85-108, her e 85 
(BWT 5). -  Klimek: Boj o hrad , vol. 1, 165 (cf. fn. 12). 
Klimek: Boj o hrad , vol. 1, 164-176 (cf. fn. 12). -  Th e Hrad was first discussed systemati -
cally in Bosl, Kar l (ed.) : Di e „Burg" . -  Einflußreich e Kräfte um Masary k un d Beneš. 2 vols., 
München , Wien 1973, 1974 (cf. fn. 54). -  See also Kárník: České země , vol. 1, 407-416 (cf. 
fn. 2). -  Alain Soubigou , by contrast , doubt s tha t any such influenc e group ever existed, cal-
ling it evil rumour s spread by opponent s of Masaryk . Th e fact tha t in 1922 Masary k him -
self denie d tha t ther e was anythin g like a Hra d group settles th e matte r for the author , see 
Soubigou, Alain: Tomá š Garrigu e Masaryk . Praha , Litomyš l 2004, 268-270. 
Lipsche r quote s Františe k Weyr, on e of th e author s of th e Constitution , as calling § 66 a 
rudimen t of th e idea of monarchica l inviolability , a 'th e Kin g can do no wrong ' logic. 
Lipscher: Verfassung un d politisch e Verwaltun g 74 (cf. fn. 11). 

5 7 Klimek: Boj o hrad , vol. 1, 84, 98 (cf. fn. 12). 
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t o veto th e appo in tmen t of minister s w h o were no t t o hi s liking, an d h e clearl y pre -
ferre d peopl e fro m th e Hrad-fact ion s of th e parties . 

Immedia te l y after hi s r e tu r n t o Prague , Masary k began creatin g a Chancel ler y of 
th e Presiden t of th e Republ i c (Kancelář Prezidenta Republiky,  KPR),  regulate d by 
law in Decembe r 1919 after a fierce strife wi th th e Parl iament , w h o did no t w a n t an y 
'paralle l gove rnmen t . ' 5 8 T h e KPR becam e a sizable an d influentia l Inst i tut ion , an d 
Masary k repeatedl y appoin te d leadin g staff member s of th e KPR as ministers . 

T h e Presiden t -  an d hi s Fore ig n Minis te r -  ha d considerabl e fund s at thei r d ispo -
sal, wh ic h the y used extensively t o secur e thei r influence . T h e y suppor te d o r con -
trolle d a n u m b e r of dailie s an d Journal s in Czechoslovaki a an d abroad , cultura l an d 
educationa l societies , publishers , e tc . 5 9 Masary k an d Bene š also intervene d directl y 
in pa r t y politics , suppor t in g pro-Hrad peopl e o r factions , o r directl y buyin g th e 
sympa th y o r allegianc e of individua l politician s o r who l e part ies . 6 0 If suppor t , o r bri -
bery, was th e carrot , th e Hrad also ha d its stick : I n 1922 Masary k an d Bene š create d 
thei r o w n extensive intelligenc e Services (finance d fro m thei r funds) , wh ic h kep t th e 
Hrad well informe d abou t all activitie s in th e politica l part ies . 6 1 Masary k did no t 
hesitat e t o collec t an d publ is h compromis in g materiá l o n politica l opponen t s (inclu -
din g medica l repor ts ! ) , an d th e Service was a formidabl e an d m u c h feared too l for 
securin g th e interest s of th e Hrad. Beyon d doubt , Masary k an d Bene š personal l y 
despise d th e widespread , pe t t y co r rup t io n of Czec h politic s an d publ i c life, an d 
Masary k sincerel y propaga te d high Standard s of decenc y as a sine qua non for a 
democrat i c society . T h e y used th e who l e systém of br iber y an d spyin g no t for per -
sona l profit , bu t for th e goo d of th e State , wi th whic h b o t h m e n uncondi t iona l l y 
identifie d thei r o w n pos i t ion . 6 2 Still, th e incessan t use of suc h me thod s ha d t o have a 
cor rup t in g impac t o n th e politica l cul tur e of th e country . 6 3 

Ibid.  76-84 (cf. fn. 12). -  See also Soubigou: Tomá š Garriqu e Masary k 249-268 (cf. fn. 55) 
for a useful presentatio n of th e structur e and leadin g staff of th e KPR . 
In 1930, th e Parliamen t even gave Masary k 20 million crown s in celebratio n of his eigh-
teent h birthday , see Kárník : České země , vol. 2, 71 (cf. fn. 2). -  Masary k also spen t large 
sums of his private fortun ě on charity , see Soubigou: Tomá š Garriqu e Masary k 280 (cf. 
fn. 55). -  O n Masaryk , th e Hrad,  and journalism , see Orzoff, Andrea : "The Literar y Organ 
of Politics" : Tomá š Masary k and Politica l Journalism , 1925-1929. In : Slavic Review 63 
(2004) 2, 275-300 . -  Idem: Battl e for th e Castle : Th e Frida y Me n and th e Czechoslova k 
Republic , 1918-1938. Ph.D . dissertation , Stanfor d University , 2000. 
Example s of these practice s are legion in Klimek' s well-documente d accounts . Klime k 
include s a hilariou s example of ho w in 1925 th e Hrad sought to win th e Czec h Small 
Traders ' Part y (Živnostensk á strana ) for thei r policies . Th e part y leaders , whom Masary k 
foun d particularl y corrup t and primitive , immediatel y mad e gross economi c demand s and 
were willing to do almos t anythin g demande d of the m in return , see Klimek: Boj o hrad , 
vol. 1, 319-320 (cf. fn. 12). -  In the end th e Hra d preferre d to set up its own party , th e 
'Nationa l Labou r Party ' (Národn í stran a práce) , but it was totall y unsuccessfu l at th e sub-
sequen t elections . 
Klimek: Boj o hrad , vol. 1, 82-83 (cf. fn. 12). -  Hradilák: Československ á sociáln í demo -
kracie 39 (cf. fn. 33). 
Klimek: Boj o hrad , vol. 1, 87, 98 (cf. fn. 12). "The Castl e identifie d itself with democrac y 
itself; thu s any blow against th e Castle , or mor e concretel y against Masary k and Beneš, 
coul d be construe d as a blow against democrac y itself [...]" . -  Orzoffi Battl e for th e Castl e 
7 (cf. fn. 59). 



20 Bohemia Band 47 (2006/07) 

T h e extensive use of th e intelligenc e Service suggests a lo w interes t in o r respec t 
for th e forma l an d legal aspect s of democracy , also visible in o the r initiative s b y 
Masary k while in office. 64 At several occasion s Masary k ha d 'exper t cabinets ' install -
ed wi th onl y limite d pa r t y part icipat ion , an d w h e n plannin g th e compos i t io n of th e 
cabinet s h e did no t feel part icular l y b o u n d b y th e compos i t io n of th e Parl iament . 
O n e exampl e mus t suffice t o illustrat e h o w Masaryk , an d wi th h i m o the r key mem -
ber s of th e Czec h politica l elites , approache d th e p r o b l é m of democra t i c representa -
t ion : in 1925 th e Pětka an d th e Hrad feared tha t th e impendin g election s w o u l d 
resul t in an unfavourabl e compos i t io n of th e Par l iament . Bo t h group s therefor e con -
sidere d lettin g th e Presiden t issue a ne w electio n bili b y decre e (oktroj), wh ic h w o u l d 
secur e a positive result . Thes e plan s include d deprivin g soldier s of thei r vot in g rights , 
sinc e the y vote d for th e C o m m u n i s t s in great numbers , an d also w o m e n , w h o m the y 
alleged t o suppor t clerica l pa r t i e s ! 6 5 

Give n Masaryk' s indisputabl e c o m m i t m e n t t o democrat i c ideals , on e migh t feel 
t empte d t o explain thes e manoeuvre s as a p r o d u c t of an inevitabl e discrepanc y be -
twee n lofty rhetor i c an d profan e 'Realpolitik.' Bu t Masaryk' s behaviou r was fully 
justifiable b y hi s o w n ph i losoph y of democracy . Masary k hel d tha t all politic s mus t 

When th e Communist s in 1945 established a similar intelligenc e Service in all partie s and 
sector s of society, the y had domesti c precedents ! Kární k seems ambiguou s in his evaluatio n 
of th e Hrad methods : "The formatio n of th e Hrad basically proceede d democratically . But 
th e method s used were diverse, and amon g the m even thos e were no t missing, which we 
mus t conside r inappropriate , such as nepotis m and the formatio n of persona l and group 
positions . But the y were no t stron g enoug h to blemish th e democrati c characte r of thi s 
power centre . O n th e othe r han d th e Hrad was in a way a natura l sign of th e era's Czecho -
slovak democracy , which (still) wasn't capabl e of disengaging itself from monarchis t fee-
lings and medieva l traditions. " Kárník: České země , vol. 1,416 (cf. fn. 2). -  Wherea s Kární k 
finds medieva l leftovers in Hrad proceedings , and blame s thei r presenc e on 'th e times ' rat -
her tha n on th e power centr e itself, holdin g tha t it was to o democrati c to be blemishe d by 
its own undemocrati c methods(!?) , Soubigo u is incapabl e of seeing any problem s at all in 
th e method s of th e KP R (substitutin g for th e Hrad,  th e existence of which he does no t 
recognize) , which he evaluate s very positively: "[... ] th e practice s of th e KP R moved from 
th e era of politica l tricker y inherite d from th e Austro-Hungaria n Empir e to th e era of 
an Anglo-Saxo n pragmatis m of pressur e groups , which obtai n thei r power throug h thei r 
ability to infor m thos e who decide , before the y mak e thei r decisions. " Soubigou: Tomá š 
Garrigu e Masary k 260 (cf. fn. 55). -  But Masary k and th e KPR did no t represen t any soci-
al, economi c or othe r interes t group outsid e th e politica l systém, the y were th e one s in 
power , and the y used thi s power to manipulat e th e democraticall y electe d Parliamen t and 
th e partie s to obtai n an influenc e far exceedin g th e Presidenť s constitutiona l powers . 
Szporlu k claims with only slight exaggeration : "The onl y institutiona l aspect of democrac y 
which intereste d Masary k was his rights as presiden t of th e new Czechoslova k republic. " 
Szporluk,  Roman : Masaryk' s Ide a of Democracy . In : Th e Slavonic and East Europea n Re-
view 41 (1962) 31-49, her e 45. 
Idea s abou t deprivin g 'problematic ' group s of thei r votin g rights alread y circulate d in 1923, 
and the y resurface d in 1926 when it proved difficult to constru e a parliamentar y majorit y 
to form new government . Th e electora l systém was describe d in th e Constitution , and it 
was considere d impossible to find a qualified majorit y for a reform of it, henc e th e plan s to 
circumven t th e Parliament , see Klimek: Boj o hrad , vol. 1, 301, 316-317 (cf. fn. 12). -
Klimek: Boj o hrad , vol. 2, 25-27 (cf. fn. 48). -  Klimek: Velké dějiny, vol. 13, 525-534 (cf. fn. 
2). 
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be based o n a phi losophy , an 'idea, ' an d h e believed tha t h u m a n values an d socia l 
aim s were ul t imatel y ha rmon ious . Politic s therefor e essentiall y consiste d of phi lo -
sophicall y definin g thes e aim s an d scientificall y reaüzin g them , whic h mad e ques -
t ion s of popu lä r cont ro l an d mechanism s of pluralisti c check s an d balance s less 
per t inent . Masaryk' s agend a was no t so m u c h th e l imitat io n of p o w e r as th e opt ima l 
realizatio n of i t . 6 6 Inst i tut ional l y thi s no t onl y led t o a lastin g scepticis m toward s 
parties , whos e part icular is m ha d t o appea r as dub iou s from th e perspectiv e of on e 
universal , objective 'good , ' 6 7 bu t also t o th e pos i t io n tha t th e value of th e par l iamen t 
o r o the r democra t i c inst i tut ion s depende d o n thei r abilit y t o reac h th e morally , 
philosophically , an d scientificall y r igh t conclusions . If the y couldn ' t , s o m e b o d y eise 
ha d t o d o it. At heart , thi s is a ph i losoph y for th e en d of politics , a call for its bein g 
replace d b y adminis t ra t ion . T h e dis t inct io n be twee n stat ě an d societ y also loses its 
impor tance , an d freedo m mean s free t o part icipat e in th e realizatio n of th e c o m m o n 
good. 6 8 F o r o rd inar y people , democrac y become s educat io n an d work , a socializa -
t io n process , not an y direct , active par t ic ipat io n in th e runn in g of society : 

Now , what does it mea n to be a democrat , politically , socially, economically , in public life? It 
mean s to work. Democratizatio n will take place when men , in thei r respective spheres , beco -
me industrious , becom e tru e worker s and labou r with convictio n and conscientiously . 

Masaryk' s ph i losoph y of democrac y also upho ld s a s t ron g functiona l division be-
twee n ruler s an d ruled . T h e rule r ha d t o be an ext raordinar y mora l an d intellectua l 
au thor i t y first, an d ther e is n o d o u b t tha t Masary k considere d himsel f (an d Beneš ) 
t o be equippe d wi th th e necessar y qualitie s for th e highes t office. I n th e strife over 
th e Cons t i tu t ion , partie s were genuinel y concerne d wi th w h a t w o u l d happe n if t o o 
m u c h p o w e r was concentra te d in th e hand s of a Presiden t of lesser qualitie s tha n 
Masaryk , while Masary k seem s t o have bee n bl in d t o th e p rob lém , t rust in g th e forc e 

Thi s organi c view of society tha t does no t recogniz e th e need for independen t contro l 
mechanism s also prevailed amon g th e intellectual s writin g in Přítomnost, see Winkler, 
Martina : Di e Krise der Intelligenz : Zu r Debatt e um die Rolle der tschechische n Intelligen z 
in der Zeitschrif t Přítomnos t 1924-1939. In : Bohemi a 39 (1998) 297-322 . 
In 1925 Masary k complained : " U p to no w politic s everywhere, and in particula r also par -
liamentarism , suffers from anthropomorphism ; th e great majorit y of politicall y active peo -
ple a no t capabl e of rising above themselves , the y are no t capabl e of liberatin g themselve s 
from th e cage of uncritica l egocentrism . And because Citizen s toda y are member s of some 
party , partisanshi p [stranictvi ] gains groun d in parliamentarism ; th e interes t of the whole is 
identifie d with th e exclusive interes t of th e partie s and henc e a few people , sometime s on e 
person . Th e parliament s are no t yet representative s of th e nation , th e people , th e masses, 
but of partie s and basically of cliques, of influentia l and stron g - 1 don' t say: leading ! -  indi -
viduals." Masaryk,  T. G. : Světová revoluce za války a ve válce [Th e World Revolutio n 
Durin g and In th e War]. Prah a 1925, 543. 
Works on Masaryk' s perceptio n of politic s and democrac y includ e Schmidt-Hartmann, 
Eva: T. G . Masary k un d die Volksdemokratie . In : Bohemi a 23 (1982) 370-387 . -  Szporluk: 
Masaryk' s Ide a of Democrac y (cf. fn. 64). -  Idem: Th e Politica l Though t of Thoma s 
G . Masaryk , Ne w York 1981. -  Batscha, Zwi: Ein e Philosophi e der Demokratie : Thoma s 
G . Masaryk s Begründun g eine r neuzeitliche n Demokratie . Frankfurt/M . 1994. 
Th e quotation , from a speech of 1908, is foun d in Szporluk: Masaryk' s Ide a of Democrac y 
47 (cf. fn. 64). -  Masary k expressed muc h th e same viewpoint s in 1925, see Masaryk : 
Světová revoluce 532-593 (cf. fn. 67). 
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of hi s ethics . Emanue l Rádi , on e of th e few p ro foun d critic s of Masaryk' s idea s in th e 
Firs t Republ i c f ro m a libera l democrat i c po in t of view, no te d thi s danger : 

Th e insufficienc y of th e humanitaria n programm e consist s in tha t it in th e last resor t leaves th e 
power in th e hand s of thos e who de facto have it, and just appeal s to thei r conscienc e to use it 
humanel y [...] . Thi s humanitarianis m the n differs from enlightene d absolutism onl y by its 
being morall y mor e conscious ; but it shares with it tha t it in principl e does no t abolish th e 
distinctio n between ruler s and ruled . 

If Masaryk' s concept io n of ' ruler ' ha d monarch i e features , so di d th e t radi t ion s 
an d ceremonie s create d a roun d th e President . Masaryk' s age, hi s habit s an d hi s 
paternalist i c approac h t o th e well-bein g of hi s subject s mad e compar ison s wi th 
F ran z Josep h natural . T h e ways in whic h h e intervene d in politics , an d hi s m a n y Sta-
tement s suggest tha t h e saw himsel f as an enlightened , patr iarcha l ruler , w h o ha d t o 
supervise th e doing s of ministers , politician s an d civil servant s t o secur e tha t the y di d 
no th in g wrong . 7 1 Thi s self-stylizatio n was echoe d in a massive, eult-lik e adora t io n of 
Masaryk , wh ic h reache d unusua l height s in inter-wa r Czechoslovakia . U n d o u b t e d -
ly it was necessar y t o find an integrat in g symbo l in a politically , religiously, na t io -
nall y an d socially divide d State , bu t th e massive identificatio n of State , regime , an d 
personal i t y mad e Masary k alon e stan d ou t as th e incarnat io n an d guardia n of 
Czechos lova k democracy. 7 2 

Thi s embod imen t of th e Stat e in on e pe r so n suggests a p r e - m o d e r n unders tand in g 
of politica l rule , based o n charismati c au thor i t y ra the r tha n o n impersona l principle s 
of th e rul e of law. H e u m o s ha s show n tha t thi s was also h o w m a n y Czechos lova k 
worke r s pereeive d th e Situation . Masary k was virtuall y b o m b a r d e d wi th pet i t ions , 
appeals , an d memoranda , an d visited b y a s trea m of w o r k e r s ' delegation s askin g h i m 
t o adjudicat e legal an d socia l conflicts . I n th e eyes of th e workers , Masary k appea -
re d as a semi-lega l authori ty , an d justice was u n d e r s t o o d as a moral ly-founde d inter -
actio n ra the r tha n a legal principle . Masary k was th e 'goo d king ' w h o wou l d enac t 
justice agains t th e 'evil lords, ' an d thi s personal , paternalist i c approac h t o socia l con -
flicts -  favoure d also b y Masary k himsel f -  was (as argue d above ) also encourage d 
b y th e disaggregatio n of socia l conflict s preferre d b y th e parties . As a consequence , 

Rádi: Válka Čech ů s Němc i 268, see also 262 (cf. fn. 17). 
Klimek: Boj o hrad , vol. 1, 84 (cf. fn. 12). -  Čapek, Karel : Hovor y s T. G . Masaryke m 
[Conversation s with T. G . Masaryk] . Prah a 1936 (1990 edn.) , 196. 
Vlnas writes interestingl y abou t th e 'kýč tatíčkovský' (approximately : Dea r Old Dadd y 
Kitsch ) as th e mos t poten t form of kitsch in the Firs t Republic , which supporte d a traditio n 
tha t continue d later with Gottwal d and to some exten t even Václav Havel , see Vlnas, Vit: 
Mýt y a kýče prvn í republik y [Th e Myth s and Kitsch of the Firs t Republic] . In : Přítomnos t 
8 (1991) 28-29 . -  See also Soubigou: Tomá š Garrigu e Masary k 280-282 (cf. fn. 55). -Kárník: 
České země , vol. 1, 408, 415-416 (cf. fn. 2). -  Th e idea tha t a democrati c ruler like Masary k 
or Beneš alon e could guarante e or incarnat e democrac y reappear s in th e writings of 
Olivová, Broklová and others . So, Olivová writes abou t th e post-194 5 regime in Czecho -
slovakia (in which she finds tha t "the basic attribute s of a democrati c society -  individua l 
freedo m and freedo m of th e press -  were renewed") : "[W]ith th e publishin g of some of 
Masaryk' s works th e democrati c principle s of th e Firs t Republi c were brough t back to life," 
see Olivová: Manipulac e s dějinam i 447 (cf. fn. 2). 
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though , th e institutiona l arrangement s of th e State played onl y an insignifican t role 
in th e politica l value systém of th e workers. 73 

Accordin g to Heumos , th e habi t of sendin g workers ' delegation s to th e ruler con -
tinue d in th e Protectorat e when von Neurat h was in office, 74 and even in a Journa l 
like Přítomnost, a pillar of suppor t for Masaryk' s conceptio n of democrac y and th e 
Firs t Czechoslova k Republic , th e vision of th e patriarcha l 'good ruler ' as th e guar-
dian of justice continue d after Octobe r 1938, or Marc h 1939. In a portrai t of Hách a 
of Novembe r 30, 1938, we read abou t thi s hithert o rathe r anonymou s judge: "[... ] 
he knows Czechoslova k life perfectl y well [...] . H e does no t need instruction , he 
knows best of all where ou r Czech , Slovák, and Carpatho-Russia n shoe pinches, " 
and also: "[... ] a lawyer of his type is capabl e of creatin g justice/righ t [právo] even 
against th e law, withou t breakin g th e highest principl e of justice [spravedlnost]." 75 

Remarkably , Masaryk' s nationa l philosoph y coul d even be presente d as applicabl e 
to a Situatio n witnessing a radica l break with parliamentar y democrac y and a collec-
tive withdrawa l to a non-politica l sphere . 'Wha t would Masary k do today? , specu-
lated Peroutk a in an editoria l of Marc h 7, 1939, Masaryk' s birthday . Firs t and fore-
most , Peroutk a held , he would never surrende r his humanitaria n programme , and 
probabl y he would also retur n to his 'positive politics ' from Austria, and especially 
to th e "small, non-politica l work" [drobnou , nepoliticko u práci] , which was best for 
a natio n tha t could no t expect any great politica l victories. 76 Thi s was a retur n to th e 
Masary k of th e 1890's, th e Masary k who turne d his back to parliamentar y and part y 
politic s and oppose d th e spirituá l Czec h idea of "humanity " to th e liberal Western 
idea of "democratism. " Indirectly , it also marke d a farewell to anothe r very impor -
tan t dimensio n in Masaryk' s ideology of Czechoslova k democracy : startin g aroun d 
th e tur n of th e Century , Masary k began to embrac e th e concep t of democrac y as 
equivalen t to humanity , and built aroun d it his grand theor y of global historica l 

Heumos, Peter : Die Arbeiterschaf t in der Ersten Tschechoslowakische n Republik . In : 
Bohemi a 29 (1988) 50-72, here 69-71. 
Fro m a persona l conversation , August 1999. I am very grateful for this informatio n and 
othe r advice from Pete r Heumos . 
Palkovský,  B.: Třet í presiden t republiky [The Third Presiden t of the Republic] . In : Příto -
mnos t 15, 48 (30.11.1938) 759-762, quotation s on 762 and 759. -  See also Peroutka' s 
remark s on Hách a in the editoria l in the samé issue: 'Po česku' [In a Czech Way]. Ibid.  753. 
-  On von Neurath , see Studnička,  Arnošt: Říšský protekto r [The Reich Protector] . In : 
Přítomnos t 16, 12 (22.3.1939) 177-178. -  On the attitude s of Peroutk a and Přítomnos t 
durin g the Second Republic , see Rataj: Konečn á diagnóza 151 (cf. fn. 7). -  Rataj: O autori-
tativní národn í stát 190-193 (cf. fn. 10). 
"It is impossible to imagine that he wouldn' t také the condition s of power today into 
account : then he wouldn' t deserve the title of realist, which was so valuable to him. " 
Peroutka,  Ferdinand : Co by dnes dělal Masaryk? [What Would Masaryk Do Today?] . In : 
Přítomnos t 16, 10 (8.3.1939) 145-146, quotation s on 146. -  One mont h later, Zdeně k 
Smetáče k reache d the samé conclusion , see his article : Nepolitick á politika -  naše metod a 
nynější [Non-politica l politics -  our presen t method] . In : Přítomnos t 16, 15 (12.4.1939) 
217. The word democrac y does not figuře in the two articles. 
Hoffmann,  Rolan d J.: T G. Masaryk und die tschechisch e Frage. Münche n 1988, 278 (VCC 
58). -  Bugge, Peter : Czech Nation-Building , Nationa l Self-Perception , and Politics , 1780-
1914. Ph.D . dissertation , Universit y of Aarhus 1994, 249, 291. 
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t ransi t io n fro m theocrac y t o democracy . I n th e conflic t be twee n thes e Systems , th e 
essentiall y democrat i c na tur e of th e Czech s secure d the m a plac e o n th e righ t side of 
th e barricade , an d Masary k cam e t o see in th e cours e of th e Worl d War an d th e cre -
at io n of Czechoslovaki a a confi rmat io n of hi s theories , whic h obta ine d semi-can -
onica l statu s at h o m e after th e war. 7 8 

Thi s m y t h of democrac y as th e natura l answe r t o th e ' C z e c h ques t ion ' u n d o u b -
tedl y s t rengthene d th e Czec h nat iona l c o m m i t m e n t t o democrac y in th e Firs t 
Republic , bu t it also ha d its p roblemat i c sides. First , th e m y t h ha d littl e r o o m for th e 
non-na t iona l qualitie s of th e democrat i c idea , an d th e ideologica l in ter twinin g of 
democrac y an d Czechnes s coul d all t o o easily justify a util i taria n approac h t o d e m o -
crati c principles : t o be agains t th e Czech s was t o be agains t democrac y an d vice 
versaP Secondly , if th e C z e c h c o m m i t m e n t t o democrac y reste d o n th e assumpt io n 
tha t ther e was a h a r m o n y betwee n wor l d history , nat iona l interests , an d democra t i c 
rule , a p ro foun d crisis in th e nat iona l e tho s ha d t o occu r onc e thi s correlat io n was 
n o longe r perceive d as valid. Thi s happene d in O c t o b e r 1938, leadin g t o th e speed y 
rejectio n of 'Masaryk ' s democracy, ' a lon g w i t h hi s ' revolu t ionary ' idea s tha t th e 
na t io n was essentiall y Protes tant , an d tha t Czech s an d Slovaks were on e na t ion . 8 0 

Masaryk' s last gift t o Czec h democrac y was Edvar d Beneš , w h o cam e t o e m b o d y 
th e ideologica l an d politica l con t inu i t y be twee n th e Firs t Republ i c an d th e post- 1945 
regime , for goo d an d for bad . D u r i n g th e war, Bene š manage d t o restor e Masaryk' s 
gran d historica l narrativ e of th e mov e fro m theocrac y t o democracy , addin g t o it hi s 
o w n convict io n tha t wi th i n democrac y ther e w o u l d be a mov e fro m formal , libera l 
democrac y t o rea l socia l an d economi c democracy . Bene š share d mos t of Masaryk' s 
assumpt ion s abou t politic s -  includin g th e distrus t of politica l parties ; th e emphasi s 
o n th e mora l an d intellectua l qualitie s of th e democrat i c leader ; an d th e lo w interes t 
in , o r respec t for th e forma l an d const i tu t iona l aspect s of democracy . Yet h e stressed 

Th e theor y is summe d up in Masaryk , T. G. : Nov á Evrop a [Th e Ne w Europe] . Prah a 1920. 
-  Masaryk,  T G. : Světová revoluce (cf. fn. 67). 
In her stud y of ho w Czec h and Germa n nationalist s challenge d liberal principle s in thei r 
struggle over childre n Tara Zahr a argues: "As Czec h nationalist s assumed statě power in 
1918, the y kni t democrati c values, nationa l self-determination , and ethni c characte r int o a 
tightly wo ven tautolog y [...] . If th e nation-stat e was seen as th e highest expression of 
democrati c will, at th e local level, nationalist s interprete d Germa n resistanc e to thei r statě 
as a sign tha t Germa n Citizen s rejected democrati c values altogether . Thi s assertion enable d 
Czec h nationalist s to claim a monopol y on democrati c values, and it justified statě suspi-
cion of all German-speakin g Citizens , reducin g the m to de-fact o secon d class Citizens. " 
Zahra,  Tara : Your Chil d Belongs to th e Nation : Nationalization , Germanization , and 
Democrac y in th e Bohemia n Lands , 1900-1945. Ph.D . dissertation , Universit y of Michiga n 
2005. 
See Rataj: O autoritativn í národn í stát 190-193 (cf. fn. 10). -  It is strikin g ho w even a Pětka 
founde r and Hrad sympathize r like Rudol f Bechyn ě was very quic k to reject parliamentar y 
democrac y as historicall y outdate d and unsuitabl e for th e Czech s after Octobe r 1938: 
"Nothin g worse coul d happe n to us tha n if Czecho-Slova k politic s toda y would be guided 
by th e statě of affairs, which counte d in Europ e yesterda y [...] . Today , an erro r coul d no t 
be rectified throug h some mean s of a parliamentar y systém, for example a chang e of 
governmen t or elections . These are prop s from ancien t times , let us say from 1938 - for tha t 
is ancien t times. " Bechyně,  Rudolf : Dosti ! [Enough!] . In : Přítomnos t 16, 5 (1.2.1939) 65-66. 
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th e idea of politic s as scienc e an d of socia l equality , in th e interes t of whic h th e pr in -
ciple of l ibert y coul d be restricte d as a secondary , derive d value. 8 1 T h a t Benes' s dista -
ste for t radit iona l libera l par l iamentar y democrac y was no t a post-193 8 p h e n o m e n o n 
is reflecte d in thi s quo ta t io n fro m 1923: 

I thin k tha t I coul d prove philosophicall y and ethically , tha t in ou r condition s it is necessar y to 
stand up consistentl y against any revolutio n from th e right , and tha t ther e might emerge a Situ-
atio n where on e coul d defend a revolutio n from th e left. 

Conclusion 

So was C z e c h democrac y in th e Firs t Republ i c a pa rago n o r a pa rody ? Perhap s th e 
best answe r is tha t it was very m u c h a paradox , tha t vir tu e an d vice were intrinsical -
ly l inked . 

O n th e on e han d we mus t agree wi th Victo r S. Mamatey , tha t "despi t e its m a n y 
l imitations , th e Firs t Republ i c ha d b rough t politica l f reedo m an d h u m a n dignit y no t 
onl y t o th e C z e c h an d Slovák people s bu t also t o its G e r m a n , Hungar i an , Polish , an d 
Ru then ia n minor i t ies , " an d tha t it was th e onl y " endu r in g E u r o p e a n democrac y east 
of th e R h i n e " in th e inter-wa r years. 8 3 Czechoslovaki a was also an " o p e n societ y an d 
a civic society," 8 4 an d very impor tan t l y (drawin g o n th e legacy fro m Austria ) it 
remaine d a Stat e u n d e r th e rul e of law (Rechtsstaat),  recognizin g an d pro tec t in g th e 
basic civil r ight s of its Citizens , even helpin g refugees fro m th e ne ighbour in g dicta -
torships , includin g N a z i Germany . 

O n th e o the r han d th e pric e for stabilizin g thi s societ y was an encroachmen t of 
som e basic democra t i c principles . I f th e Czechos lova k Cons t i t u t i o n of 1920 - as th e 
onl y Constitutio n in th e regio n - survived unchange d unt i l 1938, it was also becaus e 
th e Presiden t an d th e governmen t neglecte d o r violate d m a n y of its provisions . O n e 
of its au thors , Frant iše k Weyr, p ro tes te d in th e earl y 1930's agains t thi s Stat e of 
affairs, demand in g eithe r a const i tut iona l refor m o r a r e tu r n t o stric t const i tu t iona l 
legality. 8 5 Bu t politicall y b o t h opt ion s were impracticabl e (also , given th e politica l 

Klimek: Boj o hrad , vol. 1, 101 (cf. fn. 12). — In his boo k of 1939, 'Democrac y Toda y and 
Tomorrow, ' Beneš spend s two section s in th e chapte r 'Th e Futur e of Democracy ' on 'Wha t 
Politic s Shoul d be in th e Democrati c Regime ' (a real science and th e highest art) , and 'Wha t 
a Statesma n and Leade r Shoul d Be in the Democrati c Regime ' (a man of great eruditio n and 
analytica l skills, capabl e of quic k decision making) , but no t a word on populä r participatio n 
(excep t for th e remar k tha t th e leader mus t be elected) , or on ho w to construc t constitutio -
na l or legal arrangement s protectin g democrac y from abuse. See Beneš, Eduard : Democrac y 
Toda y and Tomorrow . Londo n 1939, 201-213. 
Quote d from Klimek: Boj o hrad , vol. 1, 171 (cf. fn. 12). Klime k end s his secon d par t of 
"Boj o hrad " with th e Observatio n tha t no t a single party , which oppose d th e electio n of 
Beneš as Presiden t in Decembe r 1935, even if it supporte d him in th e end , was permitte d in 
Czechoslovaki a after th e Secon d World War, see Klimek: Boj o hrad , vol. 2, 476 (cf. fn. 48). 
Mamatey: Th e Developmen t of Czechoslova k Democrac y 166 (cf. fn. 18). 
Musil,  Jiří : Česká společnos t 1918-1938 [Czec h Societ y 1918-1938] . In : Pravdová, Božen a 
(ed.) : Dějin y obyvatelstva českých zemí [A Histor y of th e Inhabitant s of th e Bohemia n 
Lands] . Prah a 1998, 267-310, her e 307. 
Lipscher: Verfassung un d politisch e Verwaltun g 169-170 (cf. fn. 11). 
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atmospher e in 1933 a reform would hardl y have improve d th e qualit y of Czechoslo -
vak democracy) , and th e principl e of respec t for th e lette r of th e law was periphera l 
to th e politica l cultur e of th e ruün g elites. 

Fro m th e outse t these elites also saw to it tha t Czechoslova k democrac y did 
no t com e to mea n populä r rule in any Ütera l sense. Th e Parliamen t was deprived of 
any power or independenc e as a channe l for populä r influenc e and control . Th e 
Presiden t and th e part y leader s shared a distrus t for 'th e masses, ' and Masaryk' s poli-
tical philosoph y in particula r reserved genuin e policy makin g for a select elite, while 
makin g democrac y a social and an ethica l norm , rathe r tha n a politica l exercise. 
Masary k clearly saw his functio n sub specie aeternitati s rathe r tha n sub specie popu -
li. At several occasion s th e Presiden t and th e part y elites even demonstrate d thei r 
readines s to use undemocrati c mean s (an oktroj , bribery, manipulation s with votin g 
rights, bans on parties , etc. ) to secure a desirable result , such as when the y conside -
red turnin g election s int o an instrumen t expressing Czec h nationa l elite interest s 
rathe r tha n respectin g the m as a mean s for Czechoslova k Citizen s to express thei r 
free politica l will. 

Similar concern s seriously weakene d populä r involvemen t in local self-govern -
ment . At th e lowest administrativ e level, th e municipalit y (obec), new legislation of 
1919 brough t a genuin e democratization , but eterna l budgetar y problem s reduce d 
th e municipalities ' liberty of actio n and allowed th e State to interven e in thei r eco-
nomies . Also, a law of 1933 established tha t all locally electe d mayor s neede d th e 
approva l of th e Ministr y of th e Interio r or th e Provinc e administratio n before the y 
could take office. Non-approva l led to thre e years' quarantin e from local politic s for 
th e affected mayor . At highe r levels -  distric t (okres),  count y (župa),  or provinc e 
(země)  -  th e degree of centralize d State contro l was increase d compare d to pre-191 8 
Austria. Th e power s and th e resource s of these regiona l organ s of self-governmen t 
were limited , th e franchis e was mor e restricte d tha n at municipalit y or parliamenta -
ry level, and even on e thir d of thei r member s were appointe d by th e Governmen t 
and th e Ministr y of th e Interior . Nationa l consideration s dictate d these measure s in 
large par t -  an unwillingnes s to grant th e German , and to a lesser exten t th e Slovák 
minoritie s to o muc h autonom y - but thi s deliberat e weakenin g of these Systems of 
democrati c politica l participatio n again seems to reflect an philosoph y of divertin g 
populä r energies and commitmen t away from th e state' s politica l and administrativ e 
spheres. 86 

A law of 1920 introduce d a systém of seif-governin g countie s to replace the two-tiere d 
Habsbur g administrativ e systém, but it was never implemente d in the Bohemia n Lands as 
it proved technicall y impossible to avoid creatin g countie s with Germa n majorities . 
Broklová has a fascinatin g formulatio n of the problém : "Strictly legally speaking the coun -
ty systém was good, but it gave too much to Citizen s who were not  loyal towards the State, 
and too little to Citizen s who were faithful towards it." See Broklová: Československá 
demokraci e 54 (cf. fn. 18). -  Therefore , in 1927 the count y systém was abandone d and the 
historie lands/province s recreated , albeit with much reduce d competence s (except at muni -
cipality level, local self-governmen t was actually reduce d after 1918). Also, Silesia was mer-
ged with Moravia , since non-Czech s constitute d a majorit y in Silesia. See Kárník: České 
země, vol. 1, 103-104, 404-407 (cf. fn. 2). -Broklová: Československá demokraci e 50-55 (cf. 
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T h e disregar d for th e forma l aspect s of democrac y an d const i tut ional is m an d th e 
willingness t o dispens e wi th it for th e sake of politica l efficienc y is a heritag e tha t 
lived o n in C z e c h politica l cul tur e after 1945, o r even 1989. 8 7 T h e t radi t io n of infor -
ma l decis ion-makin g in closed forum s of ' responsible ' Czec h partie s also lingered . 
Emi l Franze l (a Sudete n G e r m a n Socia l Democra t ) ha s compare d th e coali t io n 
behin d th e Pětka w i th th e National Front of 1945, 8 8 an d similarl y in 1948, P r o k o p 
Dr t i n a was unabl e t o see in th e Na t iona l F r o n t anyth in g bu t a "popula r -democra t i c 
Pětka."89 I n thi s light on e ma y suggest tha t th e ba n o n th e Agrarian s greatl y facili-
tate d th e inclusio n of th e C o m m u n i s t s in thi s g rou p of responsibl e Czechos lova k 
parties : in 1945, th e C o m m u n i s t s s impl y receive d som e of th e vacan t ' t radi t ional ' 
Agrarian possessions , like th e Minis t r y of Agricul tur e an d th e Minis t r y of th e 
Interior . 

T h e partie s represen t ano the r paradox . T h e relevan t l i teratuř e almos t universall y 
hold s tha t th e partie s were extremel y powerfu l in th e Firs t Republic , bu t th e rapi d 
collaps e of th e pa r t y systém in 1938, an d th e lack of an y seriou s a t tempt s t o restor e 
for instanc e th e Agrarian Pa r t y in 1945 9 0 suggest th e opposi te . Also, th e C z e c h o -
slovak politica l representa t io n in exile in L o n d o n was buil t a roun d peopl e hand -
picke d b y Bene š m o r e tha n b y peopl e selecte d b y th e parties . Thi s articl e ha s n o 
scop e for a systemati c s tud y of interna l pa r t y life, bu t it seem s likely tha t m u c h 
energ y was consume d in th e battl e for upho ld in g pa r t y terri torie s in th e pillarize d 
socio-politica l s t ructure , an d tha t th e pa r t y elite s rule d ra the r independent l y of thei r 
membersh i p basis. Tru e pol icy-makin g thu s happene d in a quit e narrow , informall y 
organize d elite b o u n d m o r e b y persona l contacts , loyalties , an d trus t tha n b y pa r t y 
p rog ramme s (cf. th e Pětka o r th e Hrad group s in all parties) . T h e inabilit y of thes e 
elite s t o secur e thei r generat iona l renewa l suggests Stagnatio n in th e partie s (an d 
in th e H r a d ) , an d fro m th e 1930's widesprea d was th e percept io n tha t th e existin g 
politica l systém was in crisis. 9 1 

fn. 18). -Janák,  ]nn/Hledíková,  Zdeňka : Dějin y správy v českých zemíc h do roku 1945 
[Th e Histor y of Administratio n in the Bohemia n Land s unti l 1945]. Prah a 1989, 443-449 . 
Bugge, Peter : Democrac y and Parliamen t in Czec h Politics . In : Sarensen,  Len e B0gh/ 
Eliason, Leslie E. (eds.) : Forwar d to th e Past : Continuit y and Chang e in Politica l De -
velopmen t in Hungary , Austria and th e Czec h and Slovák Republics . Aarhu s 1997,161-177 . 
-  Anothe r legacy visible even after 1989 is th e ideologica l and politica l conflic t between 
part y and anti-part y principle s ("stranictví " and "antistranictví") , between a rathe r static 
and self-containe d particularis m and a basically anti-pluralisti c avant-gard e call for politica l 
engineerin g in th e nam e of a higher , universally binding , often morall y defined principle . 
Often , the leadin g partie s and the Presiden t have incarnate d these two poles, but the ten -
sion has mor e dimension s tha n that . 
Bachstein, Marti n K.: Di e soziologisch e Struktu r der „Burg " -  Versuch eine r Struktur -
analyse. In : Bosl (ed.) : Di e „Burg" , vol. 1, 47-68 , her e 50 (cf. fn. 54). — Klime k cites thi s 
Observation , but calls Franze l Franke , confusin g th e forme r with th e leadin g Czec h 
Nationa l Socialist politician , see Klimek: Boj o hrad , vol. 1, 177 (cf. fn. 12). 
Heumos: De r Klabauterman n un d der lydische Hirt e 410 (cf. fn. 8). 
Dostál, Vladimír V: Agrární stran a - její rozmac h a záni k [Th e Agrarian Part y -  It s 
Expansio n and End] . Brn o 1998, 234. 
Fo r a fine summar y of these problems , see Hölzer: Stranick ý systém druh é republik y 1037-
1039, 1054-1055 (cf. fn. 10). 
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Thi s is th e last parado x of th e Firs t Republic : in th e light of later events it has been 
th e object of muc h nostalgia , far mor e profoun d tha n an y utilitaria n attemp t at myt h 
makin g after 1989.92 But toward s th e end of th e Firs t Republic' s lifetime almos t eve-
rybod y - even in th e Czec h politica l and intellectua l elites -  wante d radica l reform s 
tha t th e given democrati c systém was unabl e to deliver. As for th e bulk of th e Czec h 
population , we have argued tha t th e politica l cultur e with its stron g patriarcha l 
accents , and th e fabric of th e intermediar y politica l systém nourishe d a populä r in-
differenc e toward s th e higher institutiona l arrangement s of th e statě . National inte -
gration was high, but political integratio n low, and so within less tha n ten years, mil-
lions of Czech s enrolle d in th e spring and fall of 1938 in th e defenc e of th e Republic , 
in th e spring of 1939 in th e authoritarian , un-politica l 'National Assemblage' 
(Národní souručenství), and in th e spring of 1945 in th e Communis t Part y of 
Czechoslovakia. 93 

See Bugge, Peter : Longing or Belonging? Czech Perception s of Europ e in the Inter-Wa r 
Years and Today. In : Yearbook of Europea n Studies 11 (1999), 111-129, on the post-198 9 
myth of an unproblemati c Czech belonging and adherenc e to (Western ) Europ e in the 
inter-wa r years. 
The mass attendanc e at Masaryk's funeral on Septembe r 21, 1937 can be added to the list. 
See Bolton, Jonathan : Mournin g Become s the Nation : The Funera l of Tomá š G. Masaryk in 
1937. In : Bohemi a 45 (2004) 115-131; especially 128-131 on the contentiou s contemporar y 
interpretatio n of the crowds. 
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P O L I T I K IN DER LEBENSWELT: 
DIE N A T I O N A L I T Ä T E N F R A G E IN D E N H A N D E L S -

U N D G E W E R B E K A M M E R N DER ERSTEN 
T S C H E C H O S L O W A K I S C H E N REPUBLIK 

Einleitung 

Das Streben nach der Ergänzung der politischen Selbstständigkeit durch die ökono-
mische war eine 'wichtige Konstante in der Geschichte der Ersten Tschechoslowaki-
schen Republik. Wesentliches Ziel war zum einen die Autonomie des kompakten 
Nationalstaats und seiner Ökonomie nach außen, in Abgrenzung gegenüber ande-
ren National-Ökonomien. Zum anderen wurde nach 1918 im Binnenverhältnis das 
im Kontext der „nationalen Wiedergeburt" entstandene Konzept einer tschechi-
schen Nationalwirtschaft1 durch die Perspektive der möglichst weitgehenden ökono-
mischen Durchdringung des Territoriums der Republik seitens des Staatsvolks der 
Tschechoslowaken erweitert. Wirtschaft wurde als National-Ökonomie im empha-
tischen Sinn des Begriffs aufgefasst. Die Verfügungsmacht über ökonomische Res-
sourcen und die Mehrung des „nationalen Besitzstandes" galten als unerlässliche 
Vorbedingungen der politischen Vorrangstellung des Staatsvolks und als Garantien 
für die Stabilität seines Gemeinwesens. Vor diesem Hintergrund stellte das beträcht-
liche ökonomische Gewicht der deutschen Volksgruppe, das zu einem guten Teil der 
Vorzugsstellung der Deutschen als „Staatsnation" vor 1918 geschuldet war, in den 
Augen vieler Tschechen ein nationalpolitisches Ärgernis dar. 

Der Nationalitätenkonflikt zwischen Tschechen und einheimischen Deutschen2 

auf dem Terrain der Wirtschaft ließ auch die Handels- und Gewerbekammern nicht 
unberührt. Die Kammern waren Schaltstellen der Wirtschaftspolitik, überhaupt zen-
trale Orte im institutionellen Gefüge der Ersten Republik: In der Übergangswirt-
schaft der ersten Nachkriegsjahre ersetzten sie als Hilfsorgane des Staates zu einem 
guten Teil die zunächst fehlenden Einrichtungen der staatlichen Wirtschaftsverwal-

Vgl. zur Entstehungsgeschichte Albrecht, Catherine: National Economy or Economic 
Nationalism in the Bohemian Crownlands, 1848-1914. In: Frucht, Richard (Hg.): Labyrinth 
of Nationalism. Complexities of Diplomacy. Essays in Honor of Charles and Barbara 
Jelavich. Columbus/Ohio 1992, 69-83. 
Das Problem der Benennung der „eingeborenen" Deutschen in Böhmen und Mähren ist 
nur unzureichend gelöst: Der Begriff „sudetendeutsch" bezeichnet nur eine Teilmenge die-
ser Bevölkerungsgruppe und auch dies eher in den späteren Jahren der Ersten Tschecho-
slowakischen Republik. Exakter, aber reichlich sperrig ist der Ausdruck „die Deutschen in 
Böhmen und Mähren". Am ehesten vertretbar erscheinen von der Sache her blasse Ver-
legenheitslösungen mit weitem, dann durch den Kontext spezifizierten Begriffsumfang wie 
„die Deutschen im Lande" oder die „einheimischen Deutschen". 

Bohemia 47 (2006/07) 1, 29-51 
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tung. 3 Auch in der Folgezei t waren sie wichtige Ratgebe r der Regierun g un d der 
Staatsbürokrati e in Frage n der Handels- , Gewerbe- , Verkehrs- , Finanz - un d Steuer -
politik . Ihne n oblag der Ausgleich interne r Gegensätz e in der Wirtschaf t un d die 
Erarbeitun g einheitliche r Positione n gegenüber Politi k un d Verwaltung. Von Bedeu -
tun g wurde dies insbesonder e in der Weltwirtschaftskrise , als ein wachsende r Mittel -
standsprotektionismu s mit dem Widerstrebe n der Industri e gegen Schutzgesetz e 
für Hande l un d Gewerb e nu r mühsa m in Einklan g zu bringen war. Mi t der Förde -
run g des Kleingewerbe s erfüllten die Kammer n auch eine wichtige sozialpolitisch e 
Aufgabe.4 Nich t zuletz t bildete n sie eine Brück e zum internationale n Wirtschafts -
leben , etwa zur Internationale n Handelskamme r un d zu den Weltwirtschaftskon -
ferenzen. 5 

De r Nationalitätenkonflik t reicht e in mehrfache r Hinsich t in die Kammer n hin -
ein: Ein e Rolle spielte er etwa in der Auseinandersetzun g um die Refor m des 
Kammerwahlrecht s bzw. den Neuzuschnit t der Kammersprengel ; imme r wurde n 
hier auch , explizit ode r mindesten s implizit , Frage n der Mehrun g bzw. Minderun g 
„nationale r Besitzstände " verhandelt . Di e vorliegend e Studi e stellt einen dritte n 
Aspekt in den Vordergrund : die „national e Komponente " in der Personalpoliti k der 
Kammern , insbesonder e die Auseinandersetzun g zwischen Tscheche n un d einhei -
mische n Deutsche n um die national e Zusammensetzun g der leitende n Kammer -
gremien , die so genannte n Verwaltungskommissionen. 6 

Statistisc h solide untermauer t ist der grundlegend e Befund , dass die Deutsche n in 
den Verwaltungskommissione n im Langzeittren d an Bode n verloren . Fü r dieses Zu -
rückweiche n des deutsche n Element s war allerding s die von der deutsche n Volks-
tumskampfrhetori k häufig unterstellt e tschechisch e „chauvinistisch e Ranküne " 
nich t in erster Linie verantwortlich . Generel l verlief in der Wirtschaft , als der Do -
män e materielle r Interessen , die Auseinandersetzun g um „national e Besitzstände" , 
die auf andere n Gebiete n nich t selten emotiona l aufgeputsch t war un d auf öko -
nomisch e un d soziale Koste n wenig Rücksich t nahm , in vergleichsweise milde n 

Geißler, Franz : Die Entstehun g und der Entwicklungsgan g der Handelskammer n in Öster-
reich . In : Mayer,  Han s (Hg.) : Hunder t Jahre österreichische r Wirtschaftsentwicklun g 1848-
1948. Wien 1949, 111. -  Celakovský, Vladimír: Die Handels - und Gewerbekammer n 1918-
1928. In : Die Handels - und Gewerbekammer n 1918-1928. Jubiläumsschrif t der Zentral e 
der tschechoslowakische n Handels - und Gewerbekammer n anläßlich des zehnjährige n Be-
standes der tschechoslowakische n Republik . Prag 1930, 9-38, hier 11 f. 
Celakovský: Handels - und Gewerbekammer n 14-16 (vgl. Anm. 3). -  Schuster, Václav: 
K reformě obchodníc h a živnostenských komo r [Zur Reform der Handels - und Gewerbe -
kammern] . In : Obzor národohospodářsk ý 24 (1919) 52-60, 150-155, 206-210. -  Národn í 
Archiv [Nationalarchi v Prag, NA] , Ministerstv o průmyslu , obchod u a živností [Ministe -
rium für Industrie , Hande l und Gewerbe , MPOŽ ] Karto n 389, 68 477/1938 , Rede Scherbs, 
Vollversammlun g der Handels - und Gewerbekamme r Eger, 23.6.1938. 
Celakovský: Handels - und Gewerbekammer n 23-28 (vgl. Anm. 3). 
Vgl. zu dieser Problemati k ausführliche r Boyer, Christoph : National e Kontrahente n oder 
Partner ? Studien zu den Beziehunge n zwischen Tscheche n und Deutsche n in der Wirtschaft 
der ČSR (1918-1938) . Münche n 1999, 173-237. 
Vgl. etwa zu Sprachenfrag e und Sprachenpoliti k Kučera, Jaroslav: Minderhei t im National -
staat: Die Sprachenfrag e in den tschechisch-deutsche n Beziehunge n 1918-1938. Münche n 
1999. 
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Formen . Di e Praktike r der Wirtschaf t auf beiden Seiten -  die Grenz e zwischen der 
„einheimisch-deutschen " un d der „tschechische n Ökonomie " war ohnehi n diffus8 -
zogen im Allgemeinen eine Konzertierun g der vielfältigen „objektiven " gemein -
samen ode r parallele n Interesse n eine r Konfrontatio n vor. 

Di e deutsch e Präsen z in den Kammer n wurde also nich t durc h eine energisch e 
un d zielbewusste tschechisch e Depossedierungspoliti k ausgehebelt . Bei der Beset-
zun g der Verwaltungskommissione n war die Frag e „tschechisc h ode r deutsch " über -
haup t nu r eine unte r anderen . Abgesehen von der „nationale n Farbe " eines Kan -
didate n waren in der Regel vier weitere Gesichtspunkt e von Bedeutung : Zu m Erste n 
zählt e die Branchen - un d Zweigzugehörigkei t (Industrie , Gewerb e ode r Handel , in 
manche n Fälle n auch der spezielle Industrie- , Gewerbe - ode r Handelszweig) . Zu m 
Zweite n war die Zugehörigkei t bzw. Affinität zu politische n Lagern bzw. Parteie n 
von Belang. Zu m Dritte n spielte der Regional - bzw. Lokalpropor z eine Rolle . Un d 
nich t zuletz t wurde n technisch-kommerziell-unternehmerisch e Kompeten z un d 
persönliche s Format , die Vernetzun g des Bewerbers un d seine „Beziehungen " so-
wohl im lokalen Umfel d als auch in die politische n Kreise der Hauptstad t hinei n in 
Betrach t gezogen. Kandidate n figurierten deshalb nich t einfach als „Tschechen " ode r 
„Deutsche" ; im Regelfall stande n sie für umfangreicher e Bünde l von Merkmalen . 
Auswahl un d Ernennun g der Kammerrät e waren in dicht e Geflecht e nich t nu r 
nationalpolitischer , sonder n auch branchenspezifischer , regionale r un d lokaler , par -
teipolitische r un d persönlich-idiosynkratische r Belange eingelagert . Besetzungs -
vorgänge gerieten so in der Regel zu komplexe n Konsultations - un d Aushandlungs -
prozessen unte r Beteiligun g eine r Vielzahl von Interessengruppierungen , Faktione n 
un d Klüngeln . An der Tagesordnun g war das „d o ut des", waren Junktim s un d 
Koppelgeschäfte . Zahlreic h waren die Gelegenheite n zu Konkurren z un d Konflikt , 
zu Einflussgewinn ode r -verlust . 

In der vorliegende n Studi e wird argumentiert , dass die relative Schwäch e - bzw. 
fortschreitend e Schwächun g - der deutsche n Positio n in erster Linie durc h das 
Vordringe n tschechische r politische r Parteie n in die Kammer n zu erkläre n ist. Di e 
deutsche n Parteie n waren aus bestimmte n Gründe n an eine r Präsen z in den Ver-
waltungskommissione n 'weniger interessiert . Da s Einfallsto r für die tschechische n 
Parteieinflüss e war in erster Linie die Gewerbe - un d Handelssektio n der Kammer ; 
dor t war das Gewich t der vorrangig industriel l orientierte n deutsche n Wirtschaf t 
am geringsten . Mithi n wurde , so die zentral e These , die tschechisch e Seite nich t als 

Die bekannteste , bereits von den Zeitgenosse n kontrover s diskutiert e statistische Unter -
suchun g des Einzugsbereich s der beiden Nationalwirtschafte n ist Hejda,  Jiří: Kom u patř í 
československý průmysl [Wem gehört die tschechoslowakisch e Industrie?] . In : Přítomnos t 
4 (1927) 709-711, 724-726, 742-744, 759-761, 787-789, 805-807, 822-824 und Přítomnos t 5 
(1928) 20-24, 38 f., 54-56, 70-72, 86 f., 104 f., 117 f. -  Vgl. auch Arens, Franz : Die wirt-
schaftliche Machtstellun g des Deutschtum s im tschechoslowakische n Staate . In : Zeitschrif t 
für Politi k 19 (1930) 676-689. -  Ders.: Die wirtschaftlich e Einflußsphär e des Deutschtum s 
in den Sudetenländer n seit Begründun g des tschechoslowakische n Staates. In : Preussisch e 
Jahrbüche r 1933, 156-167. -  Dass allerdings die national e Zuordnun g von Unternehmen , 
überhaup t die Abgrenzung einer „deutschen " von einer „tschechische n Wirtschaft" schwie-
rige Definitionsproblem e beinhaltet , kann an dieser Stelle nich t weiter erörter t werden. Vgl. 
hierzu ausführliche r Boyer: National e Kontrahente n 4-6 (vgl. Anm. 6). 
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tschechische, sonder n sozusagen en passant , auf dem Umwe g über eine robust e un d 
durchsetzungsstark e mittelständisch e Interessenpoliti k begünstigt . 

Proceder e un d Konstellatio n bei der Besetzun g der Verwaltungskommissione n 
„passten " in das politisch e System der Erste n Republik: 9 Di e tschechoslowakisch e 
Demokrati e der Zwischenkriegszei t war, auf der Grundlag e eine r prononcierte n 
Versäulun g ihre r Wirtschaf t un d Gesellschaft , von einem eigentümlichen , durc h 
Propor z un d paktiert e Gesetzgebun g charakterisierte n Zuschnitt . Ein e Folge dieser 
auf Konsen s orientierte n politische n Praxis war, dass in der Nationalversammlun g 
Entscheidunge n weniger getroffen als formel l besiegelt wurden . Da s Kartel l der 
regierende n Parteie n zog die Fäde n im Hinterzimmer . Mitspieleri n war eine mit 
weitreichende n Befugnissen ausgestattete , nich t nu r im kakanische n Geist , sonder n 
häufig auch nac h dem kakanische n Buchstabe n amtierend e Bürokratie . 

Diese grundlegende n Strukturmerkmal e der tschechoslowakische n politische n 
Kultu r waren in den intermediäre n Institutione n von Wirtschaf t un d Gesellschaf t 
wiederzufinden . Auf dem Wege vom politische n Zentru m in die regionale n un d ört -
lichen Netzwerk e war den „große n Politikprogrammen " („Nationalpolitik" , „In -
dustrie- " un d „Mittelstandspolitik" , „Parteipolitike n unterschiedliche r Observanz" ) 
die Realisierun g in Reinfor m verwehrt . Sie sahen sich, wenn auch in unterschied -
lichem Maß , zu Kompromisse n veranlasst , wurde n kombinier t un d amalgamier t un d 
- aus dem Blickwinkel des Einzelinteresse s -  „abgebogen " un d „verwässert". All 
dies spielte sich in jeweils unterschiedlichen , nu r beding t systematisierbare n Kon -
stellatione n ab. So hebe n sich die dre i Kammer n des tschechische n Gebiets , Prag , 
Pilsen (Plzeň ) un d Brun n (Brno) , von der deutsche n Kamme r Eger (Cheb ) ab. Jede 
der tschechische n Kammer n weist darübe r hinau s noc h einma l ein individuelle s 
Profi l auf. Di e Handhabun g der Nationalitätenfrag e in den Handels - un d Ge -
werbekammer n der Erste n Tschechoslowakische n Republi k liest sich dahe r als 
Lehrstüc k zum Them a „Politi k in der Lebenswelt" . 

Die Besetzung der Verwaltungskommissionen: ein Thema  mit Variationen 

Wie in den meiste n Länder n Europa s hatt e auch in der Habsburge r Monarchi e die 
Wirtschaf t im 19. Jahrhunder t die Einrichtun g von Selbstverwaltungsorgane n voran -
getrieben ; diese waren als Gegengewich t gegen den „atomisierenden " Liberalismu s 
un d zur Sicherun g von Mitspracherechte n gegenüber eine r überbürokratisierten , 
die Wirtschaf t gängelnde n Verwaltun g gedacht. 10 De m Handelskammergeset z vom 
29. Juli 1868 zufolge waren die Kammer n in zwei Sektione n - eine für den Handel , 
eine für das Gewerb e -  gegliedert; die Zah l der Mitgliede r betru g 48, ihre Amtszei t 
war auf sechs Jahr e festgesetzt. 11 Di e tschechisch e Wirtschaft , angesicht s des Wiener 

Vgl. zu diesem Hintergrun d Heumos, Peter : Die große Camouflage ? Überlegunge n zu 
Interpretationsmuster n der kommunistische n Machtübernahm e in der Tschechoslowake i 
im Februa r 1948. In : Schmidt-Hartmann,  Eva (Hg.) : Kommunismu s und Osteuropa . Kon-
zepte, Perspektive n und Interpretatione n im Wandel. Münche n 1994, 221-241 (VCC 76). 
Geißler: Entstehun g und Entwicklungsgan g 23, 37, 45-49, 60-63 (vgl. Anm. 3). 
Maus,  Herbert : Österreich s Wirtschaft 1848-1913. Konjunkturell e Dynami k und gesell-
schaftliche r Wandel im Zeitalte r Fran z Josephs I. Berlin 1972, 48 f. -  Geißler: Entstehun g 
und Entwicklungsgan g 101-104, 107 f. (vgl. Anm. 3). 
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Zentralismu s ohn e wesentlich e Einwirkungsmöglichkeite n in den Institutione n des 
Gesamtstaats , sah sich im Kamp f um die national e Emanzipatio n in erster Linie auf 
die Kammer n als Organ e der Einflussnahm e verwiesen. In den achtzige r Jahre n des 
19. Jahrhundert s existierten bereit s tschechisch e Mehrheite n in den Kammer n Prag , 
Pilsen un d Budweis (Česk é Budějovice). 12 Di e Kriegswirtschaf t des Erste n Welt-
kriegs verstärkt e den Behördencharakte r der Kammern . Dami t ging eine Beeinträch -
tigun g der Kammerautonomi e einher , da die Amtsperiod e der aus freier Wahl her -
vorgegangene n Kammermitgliede r von den Behörde n mehrfach , zuletz t durc h das 
Geset z vom 30. Dezembe r 1917, verlänger t wurde. 1 3 

Di e Gründun g der Tschechoslowakische n Republi k un d der darau s resultierend e 
Wande l in den deutsch-tschechische n Machtbeziehunge n zog auch Umschichtunge n 
in den „nationale n Verhältnissen " („národnostn í poměry" ) an der Spitze der Kam -
mer n nac h sich. D a eine umfassend e Neuordnun g des Kammerrecht s die Umbildun g 
ungemei n komplizierte r Rechtsmaterie n vorausgesetz t hätte , die unte r den Aus-
nahmebedingunge n der ersten Nachkriegszei t nich t unverzüglic h durchzuführe n 
war, verfügte das Prage r Handelsministeriu m am 20. Janua r 1919, dass vorläufig die 
Zusammensetzun g der Kammergremie n abweichen d von den bis dahi n geltende n 
gesetzliche n Vorschrifte n per Verordnun g geregelt werden könne . In der Folge wur-
den in Böhmen , Mähre n un d Schlesien die zuletz t 1911 gewählten Kammer n aufge-
löst, ihre Mitgliede r jedoch in eine „Verwaltungskommission " überführt . Auf diese 
wurde n die bisherigen Kompetenze n der Kammer n übertragen. 14 

Bei der Einrichtun g der Verwaltungskommissione n 1919 war das starke Bestrebe n 
auffällig, die Nationalitätenproportione n auch unte r den neue n Machtverhältnisse n 
einvernehmlic h auszuhandeln ; von „Aufsaugung " un d „Verdrängung " konnt e nich t 
die Red e sein. Jenseit s dieser „Generallinie " lassen sich in den einzelne n Kammer n 
jedoch Sonderentwicklunge n konstatieren : Di e 1850, im Jahr e ihre r Gründung , fast 
ausschließlic h deutsch e Prage r Kamme r hatt e bereit s wenige Jahr e späte r eine tsche -
chisch e Majoritä t aufgewiesen, die auf das Wachstu m der innerböhmische n - d.h . in 
erster Linie der tschechische n Wirtschaf t im ausgehende n 19. Jahrhunder t -  zurück -
zuführe n war. 5 Di e synchro n zum Aufstieg der nationaltschechische n Wirtschaf t 
zunehmend e Zah l von Tscheche n in der Kamme r 6 hatt e die Kammerspitz e aller-
dings bereit s vor 1918 nich t dara n gehindert , mit den „deutsche n Kammern " in 
Böhme n gute Beziehunge n zu pflegen un d etwa die Belange der böhmische n Wirt-

Lacina,  Vlastislav: Hospodářstv í českých zemí [Die Wirtschaft in den böhmische n Län-
dern ] 1880-1914. Prah a 1990, 19, 24. 
Celakovský: Handels - und Gewerbekammer n 9 (vgl. Anm. 3). 
Ebenda 9 f. -  Věstník ústředn y československých obchodníc h komo r 7 (1928) 296. -  In -
struktiv auch der Rückblic k in der Begründun g zum Entwur f des Kammerreformgesetze s 
von 1938. Vgl. Gesetzentwur f über Handels- , Gewerbe - und Industriekammern , undatier t 
(1938). NA, MPOŽ , Karto n 766, sek 1/19 514/8 . 
Gruber, Josef: Die Handels - und Gewerbekamme r in Prag in den ersten fünfzig Jahre n 
ihres Bestehen s 1850-1900. Teil 1. Prag 1900, 1 f., 7. 
Diesen Zusammenhan g hoben besonder s nationalbewusst e Tscheche n wie der Prager Pri-
mato r (Oberbürgermeister ) Karel Baxa hervor: Vgl. etwa die Rede Baxas, Festversammlun g 
zum 75. Jubiläum der Handels - und Gewerbekamme r Prag, 18.11.1925. NA, MPOŽ , Kar-
ton 521. 
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schaft in gemeinsamen Sitzungen zu erörtern.17 Ein Indiz für die auch nach 1918 
fortbestehende deutsche Präsenz in Prag selbst war die Zweisprachigkeit der Kammer-
publikationen.18 Die Verwaltungskommission wurde unter Wahrung des nationali-
tätenpolitischen Status quo ernannt: Da die Kammermehrheit bereits tschechisch 
war, erübrigten sich größere Umschichtungen; die Personalvorschläge griffen fast 
durchweg auf die eingesessenen Kammerräte zurück. Wo dies nicht der Fall war, 
lagen die Gründe nicht in der Nationalität, sondern in den je persönlichen Umstän-
den des Kandidaten.19 

In Brunn galt einer Abmachung mit der bisherigen deutschen Mehrheit zufolge 
die bestehende Verteilung der Mandate bis Ende 1918 weiter und sollte dann den 
neuen politischen Verhältnissen angepasst werden.20 Unumstritten war jedoch, dass 
weiter etwa ein Drittel der Mandate den Deutschen zustehen würde.21 Deren 
Domäne war die Industriesektion; in dieser lag ihr Anteil an den Mandaten weit über 
dem durchschnittlichen deutschen Mandatsanteil. Sie standen hier mit den Tsche-
chen gleichauf, während diese in Handel und Gewerbe dominierten. Die Forde-
rungen der Deutschen nach Vertretung in der Kammerspitze wurden zögerlich be-
handelt, letztlich aber erfüllt: Mit dem Ersten stellvertretenden Vorsitzenden war den 
Deutschen die gewünschte Repräsentation im Kammerpräsidium gesichert.22 Wenig 
geräuschvoll gingen auch nationalpolitisch motivierte Veränderungen an der Spitze 
der Kammerverwaltung vor sich. In Anbetracht der veränderten nationalpolitischen 
Lage trat der Erste Sekretär der Kammer, der Deutsche Robert Mayer, dem Wunsch 
des Ministeriums folgend, in den Ruhestand. War die Zwangspensionierung auch 
offensichtlich auf politischen Druck hin zustande gekommen, so wurde sie doch 
juristisch korrekt auf der Grundlage der Pensionsordnung der Kammer abgewickelt 
Mayers Gehalt wurde bis Ende 1919 'weitergezahlt, seine Dienstwohnung ihm vor-
erst belassen. Auch in Pilsen ernannte das Handelsministerium eine mehrheit-
lich tschechische Verwaltungskommission, in der den Deutschen knapp ein Viertel -

Rede Friedrich Scherbs, Festversammlung zum 75. Jubiläum der Handels- und Gewerbe-
kammer Prag, 18.11.1925. NA, MPOŽ, Karton 521. 
Bis 1923 publizierte die Kammer ihre Quartalsberichte auf tschechisch und auf deutsch. 
Ab Anfang 1924 erschienen die tschechischen Geschäftsberichte als Halbmonatsschrift 
unter dem Titel „Zprávy obchodní a živnostenské komory" (Berichte der Handels-
und Gewerbekammer). Daneben gab es die deutschsprachigen „Mitteilungen der Handels-
und Gewerbekammer Prag". Vgl. dazu Gruber: Handels- und Gewerbekammer 125 (vgl. 
Anm. 15). 
So wurde z.B. gegen einen Anwärter ins Feld geführt, „seine" Branche betrachte ihn nicht 
mehr als ihren legitimen Vertreter. 

20 Handels- und Gewerbekammer Brunn an MPOŽ, 11.12.1918. NA, MPOŽ, Karton 408, 
sek 1/11 070/1918-23. 

21 Handels- und Gewerbekammer Brunn an MPOŽ, 27.1.1919. NA, MPOŽ, Karton 408, sek 
1/11 070/1918-23. 
Handels- und Gewerbekammer Brunn an MPOŽ, 24.12.1919. - Aktenvermerk MPOŽ, 
undatiert. Beide NA, MPOŽ, Karton 408, sek 1/11 070/1918-23. 

23 Handels- und Gewerbekammer Brunn an MPOŽ, 18.11.1918. - Aktenvermerk MPOŽ, 
30.11.1918. - Handels- und Gewerbekammer Brunn an MPOŽ, 5.12.1918. Alle NA, 
MPOŽ, Karton 408, sek 1/11 070/1918-23. 



Boyer: Politik in der Lebenswelt 35 

acht von 42 - der Sitze zufiel; ihr Schwerpunkt lag ebenfalls in der Industrie-
sektion.24 

Weniger reibungslos verlief der Umschwung in der Kammer Eger (Cheb). Das 
Egerland, der westlichste Teil des deutschen Sprachgebietes in Böhmen, pflegte tra-
ditionell das Bewusstsein, „Eckstein des Deutschtums" zu sein. Obwohl die deut-
sche Bevölkerung Anfang der 1920er Jahre aufgrund der Kriegsverluste zurückge-
gangen war, die Zahl der tschechischen Bewohner hingegen aufgrund der Garnison 
und bedingt durch die Versetzung tschechischer Verwaltungsbeamter in diesen Teil 
des Landes zugenommen hatte, war das Gebiet weiterhin überwiegend deutsch 
besiedelt. Der einzige mehrheitlich tschechische Bezirk war Laun (Louny). Davon 
abgesehen bewegte sich der Anteil der Tschechen zwischen einem Viertel im Bezirk 
Brüx (Most) und den einige wenige Personen zählenden Minderheiten in Asch (Aš), 
Graslitz (Kraslice), Joachimsthal (Jáchymov) und Neudeck (Nejdek).25 

Ungeachtet ihres nicht ganz unmaßgeblichen wirtschaftlichen Gewichts waren 
die Tschechen wegen des Mehrheitswahlrechts in der Kammer bis dahin überhaupt 
nicht vertreten gewesen. Die Staatsgründung vom Herbst 1918 stellte in Eger des-
halb auch eine tiefere Zäsur dar als in den bereits gemischten Kammern Prag, Pilsen 
und Brunn; vor dem Hintergrund der Konflikte um Deutschböhmen waren die 
Friktionen bei der Einsetzung der Verwaltungskommission ungleich heftiger.26 

Offensichtlich um einer „Tschechisierung" zuvorzukommen, suchte die Kammer 
vollendete Tatsachen zu schaffen: Am 10. Januar 1919 bestätigte die Plenarversamm-
lung den bisherigen Präsidenten Friedrich Scherb und seinen Stellvertreter Friedrich 
Reifenstuhl mit großer Mehrheit im Amt.27 Die Forderung des Ministeriums nach 
Aufnahme tschechischer Mitglieder in die Verwaltungskommission stieß, weil sie 
als nationalpolitisch motivierter Eingriff in das Selbstverwaltungsrecht der Kammer 
aufgefasst wurde, in der tumultartig verlaufenden Sitzung auf „lebhaften Wider-
stand". Sie provozierte Ankündigungen deutscher Kammerräte, ihre Mandate zu-
rückgeben und eine Berufung in die neue Verwaltungskommission ablehnen zu wol-
len. In realistischer Einschätzung der Machtverhältnisse lenkte die Kammer jedoch 
bereits wenig später ein und bekundete, „unter dem Zwange der obwaltenden Ver-
hältnisse" der Einsetzung einer Verwaltungskommission „keinen weiteren Wider-
stand" entgegensetzen und maximal vier von 42 Mandaten den Tschechen überlassen 
zu wollen. 

So in der Rückschau Aktenvermerk MPOŽ, 23.4.1926. NA, MPOŽ, Karton 550, sek 
1/8261/24/1925-26. Zeitlich näher liegende Aktenstücke waren nicht auffindbar. 
Anhang zum Auszug aus dem Protokoll der Plenarsitzung der Handels- und Gewerbe-
kammer Eger, 10.1.1919. NA, MPOŽ, Karton 384, 2531/19. 
Deutsche Paßstelle Eger an Auswärtiges Amt (AA), 30.5.1925. Politisches Archiv des 
Auswärtigen Amtes, Berlin (PA), R 73 825. 
Auszug aus dem Protokoll der Plenarsitzung der Handels- und Gewerbekammer Eger, 
10.1.1919. NA, MPOŽ, Karton 384, 2531/19. 
„Es bedurfte der stärksten Einflussnahme des Präsidiums, um eine ruhige Verhandlung zu 
erzielen." Ebenda. 
Handels- und Gewerbekammer Eger an MPOŽ, 22.1.1919. NA, MPOŽ, Karton 384, 15 
872/19. 



36 Bohemia Band 47 (2006/07) 

Wenige Woche n darau f löste das Handelsministeriu m die Kamme r auf un d über -
tru g die Führun g der Geschäft e auch in Eger einer Verwaltungskommission . Dies e 
jedoch setzte sich, bezeichnen d für den „samtene n Umsturz " von 1918/19 , durch -
weg aus alten Kammerräte n zusammen , die sich in der aus der Vorkriegszeit über -
nommene n Sektionengliederun g einfanden ; an der Spitze der Kamme r stande n 
wieder Scher b un d Reifenstuhl . Di e vier neu aufgenommene n Angehörige n der 
tschechische n Minderhei t verdrängte n keine Alteingesessenen , sonder n besetzte n 
ohnehi n vakant e Mandate. 30 Unveränder t beibehalte n wurde n die Ausschüsse; auch 
die alte Geschäftsordnun g galt weiter. 31 

Wider Erwarte n hatt e das administrativ e Provisoriu m der Ernennunge n bis zum 
End e der Erste n Republi k Bestand . Sieht ma n von den von Fal l zu Fal l erforder -
lichen Routineergänzunge n in der Folge des Ausscheiden s von Mitglieder n aufgrun d 
von Alter, Tod ode r aus sonstigen private n Gründe n un d Umstände n ab, so erfolgte 
die personell e Aufstockun g der Kommissione n in zwei großen Schübe n 1926/2 7 un d 
1936. Rückt e ma n 1926 von den 1919 fixierten Nationalitätenproportione n faktisch 
zum Teil auch bereit s ab, so wurde n diese doc h von allen Beteiligten noc h als 
Geschäftsgrundlag e un d Richtschnu r anerkannt . Zeh n Jahr e späte r hatte n die Deut -
schen auf der Einhaltun g einer „deutsche n Quote " bereit s nachdrücklic h zu insistie-
ren . Waren zude m 1926 deutsch e Positionsverlust e in eine r Sektio n durc h die 
Verstärkun g ihres Gewicht s an andere r Stelle ausgeglichen worden , sodass die 
Proportione n insgesamt gewahrt blieben , so war 1936 von solche n Kompensatione n 
nich t meh r die Rede . Dementsprechen d laute r fielen die Protest e gegen „Zurück -
setzungen " aus. 

Hintergrun d der Verschiebunge n zuungunste n der Deutsche n war der Zugriff 
politische r Gruppierunge n auf die Verwaltungskommissionen . Diese wurden , ob-
wohl der Ide e nac h eigentlic h unpolitisch e Expertengremien , nu n zunehmen d zur 
Beut e des Parteienstaates . Anstoß für die erste Penetratio n der Kommissione n durc h 
Parteileut e im Jah r 1926 war die Verlagerun g der politische n Gewicht e in der Folge 
der Parlamentswahle n von 1925, durc h die an die Stelle des „Fünferbündnisses" , der 
„Pětka" , die Sechserkombinatio n -  „Šestka " -  mi t der Agrarpartei , der Tschechi -
schen Volkspartei , den Nationaldemokraten , der Tschechische n Gewerbepartei , dem 
Bun d der Landwirt e un d den deutsche n Christlich-Soziale n trat . Von besondere r 
Bedeutun g 'war der Aufstieg der Tschechische n Gewerbepartei , einer Interessen -
formatio n des gewerblichen Mittelstande s im Schleppta u der Agrarpartei, 32 die nac h 
den Wahlen von 1920 mi t sechs Mandate n in der Oppositio n gestande n hatte , jetzt 
aber über 13 Sitze im Abgeordnetenhau s un d sechs im Sena t verfügte un d mit Josef 

Mitteilun g des Präsidium s auf der konstituierende n Sitzun g der Verwaltungskommission , 
24.4.1919, Anlage zu: Handels - und Gewerbekamme r Eger an MPOŽ , 26.4.1919. NA, 
MPOŽ , Karto n 384, 15 872/19 . 
Handels - und Gewerbekamme r Eger an MPOŽ , 26.4.1919. -  Protokol l der Sitzun g am 
24.4.1919. Beide NA, MPOŽ , Karto n 384, 15 872/19. 
Lemberg, Hans : Die tschechische n Konservative n 1918-1938. In : Bosl, Karl (Hg.) : Aktuelle 
Forschungsproblem e um die Erste Tschechoslowakisch e Republik . München , Wien 1969, 
113-131, hier 124 f. (BWT 1). 



Boyer: Politik in der Lebenswelt 37 

N a j m a n de n Eisenbahnminis te r stellte . Sie profit iert e nich t als Einzige , abe r doc h in 
erste r Lini e v on de n E r n e n n u n g e n . 3 3 

D u r c h die Wahle n v on 1935 gewan n die Gewerbepar te i weiter e fünf Manda t e 
h inzu . 3 4 I m dr i t te n Kabinet t Malype t r war sie ein e t ragend e Säule , da die Regierun g 
n u r übe r ein e knapp e Mehrhe i t verfügte. 3 5 N a j m a n ü b e r n a h m n u n da s Hande l s -
minis ter ium , da s bis dahi n ein e D o m ä n e de r N a t i o n a l d e m o k r a t e n gewesen war. 
Beide s spielt e sich vor d e m H i n t e r g r u n d de r kr isenbedingte n Radikalis ierun g des 
Mi t t e l s t andes 3 6 ab u n d löst e in de n Verwal tungskommiss ione n eine n erneute n Er -
wei terungsschu b zuguns te n de r Gewerbepar te i aus , de n auc h die erhebliche n Vor-
behalt e de r Indus t r i e gegen de n Ministe r -  eine n p rononc ie r t e n Vertrete r mit telstän -
dische r Belang e - nich t verh inder n k o n n t e n . 3 7 N a c h Na jman s Ableben 1937 hät te n 
sich industriell e Kreis e dr ingen d eine n „ F a c h m a n n " als Nachfo lge r 3 8 gewünscht . 
D o c h auc h de r neu e Minis te r Rudol f Mlčoch , w iede ru m ein Mitglie d de r Gewerbe -
partei , ha t t e sich in de r O l m ü t z e r K a m m e r eine n solide n Ru f als H e r o l d mit telstän -
dische r Interesse n erworben . 

Mi t d e m A n d r a n g de r Par teie n u n d de r parteipol i t ische n Imprägn ie run g de r 
K a m m e r n war ein wei tere r U m s t a n d en g verbunden : U m die häufi g konkur r i e ren -
de n u n d konfl igierende n Ansprüch e nich t nu r de r Gewerbepar te i zu befriedigen , 
w u r d e im Regelfal l de r nächstl iegend e u n d bequemst e Weg, nämlic h die Erwei te run g 
de r Verwal tungskommiss ionen , gewählt . D e r e n Mitgl iederzahle n ha t te n sich E n d e 
de r 1920er Jahr e star k erhöht , in einige n Fälle n sogar verdoppel t . 3 9 I m Zug e diese r 

Österreichisch e Gesandtschaf t Pra g an BAA, 23.7.1926. Österreichische s Staatsarchi v 
(ÖstA) , Bundesministeriu m für Auswärtige Angelegenheite n Wien (BAA), Gesandtschaf t 
Prag , ZI . 118/Pol . 
Pimper, Antonín : Úkol y naší hospodářsk é politik y v zrcadl e volebníc h výsledků [Di e Ziele 
unsere r Wirtschaftspoliti k im Spiegel der Wahlergebnisse] . In : Hospodářsk ý archi v 14 
(1935)321 . 
Vgl. zu diesem Kabinet t allgemein De r Wirtschafts-Rin g 8 (1935) 666. -  Di e Börse vom 6.6. 
1935. 
Lemberg: Di e tschechische n Konservative n 124 f. (vgl. Anm . 32). — Di e Forderunge n er-
innerte n in vielem an die des reichsdeutsche n Mittelstand s in den 1920er un d 1930er Jahren : 
Im Wesentliche n ging es um den Kamp f gegen die „neue n Betriebsformen " im Hande l un d 
um eine zusätzlich e Erschwerun g des Zugang s zu Hande l un d Gewerbe . Vgl. Berich t übe r 
die Vollversammlun g der Vereinigun g der Handelsgremie n in Böhme n in: Hospodářsk ý 
archi v 14 (1935) 388. -  Ähnlic h die Hauptversammlun g des Landesverbande s der deutsche n 
Kaufmannschaf t Böhmen s in Teplitz-Schönau : vgl. Prage r Tagblat t vom 3.7.1935. -  1935 
wurde mit dem Geset z Nr . 162 in einigen Branche n eine teilweise Errichtungssperr e für 
neu e Betrieb e verfügt. Vgl. Prage r Tagblat t vom 27.7.1935. 
Zu den Präferenze n des Zentralverband s bezüglich des neue n Handelsminister s vgl. etwa 
Mixa an Preiss, undatiert . Archiv národn í bank y (heute : Archiv české národn í banky) [Archiv 
der Nationalban k (heute : Archiv der Tschechische n Nationalbank) , ANB] , Živnostensk á 
bank a [Gewerbebank , ŽB] , S VII/I-l-I , 563. -  Najman s Grundsatzred e zur Wirtschafts -
politi k auf der Vollversammlun g des Zentralverband s am 25.6.1935 zeigte deutlich , dass er 
ungeachte t verbindliche r Floskel n un d der Beschwörun g der gemeinsame n Interesse n des 
private n Unternehmertum s gewillt war, der Industri e ihre Grenze n gegenüber dem gewerb-
lichen Mittelstan d aufzuzeigen . Vgl. Red e Najmans , Vollversammlun g des Zentralverband s 
der tschechoslowakische n Industriellen , 25.6.1935. NA , MPOŽ , Karto n 242, P-3751 . 

3 8 Hospodářsk ý archi v 16 (1937) 750 f. 
Vgl. die Begründun g zum Antra g von Slavíček, Netolick ý un d Genosse n hinsichtlic h der 
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Aufblähun g verloren die Deutsche n an Gewicht : Di e ihne n 1919 bei der Einrichtun g 
der Verwaltungskommissione n zugemessene n Mandat e gingen nich t imme r absolut , 
wohl aber relativ zurück , weil den Deutsche n nu r ein unterproportionale r Antei l 
der neue n Sitze zugestande n wurde . Auch dies war jedoch nich t in erster Linie 
nationalpolitisc h motiviert : „Politisierung " un d Vergrößerun g der Kommissione n 
zeigten in erster Linie Terraingewinn e der Gewerbeparte i bzw. des mittelständische n 
Gewerbe s gegenüber der Industri e an, in der die Deutsche n stärker repräsentier t 
waren . 

Herrscht e im Handelsministeriu m also bereit s eine grundsätzlich e Neigun g zur 
Bevorzugun g der Vertrete r des Gewerbe s vor der Industri e un d dami t der Tscheche n 
vor den Deutschen , so verstärkte n bestimmt e Eigenheite n des Auswahlverfahren s 
diese Tendenzen : Di e neue n Kammerrät e wurde n in der Regel auf der Grundlag e 
einer von der Kamme r vorgefertigten Kandidatenlist e mit meh r ode r minde r gerin-
gen Modifikatione n vom Handelsministeriu m ernannt . Zwar war dieses rechtlic h 
nich t gehalten , dem Vorschlag zu folgen - faktisch jedoch waren die Ministeriale n 
abhängi g vom Informationsvorsprun g der Kammer . Dere n leitende r Sekretä r nah m 
als Clearingstell e der lokalen Interessengruppe n sowie als Verbindungsman n zwi-
schen diesen un d dem Handelsministeriu m im Vorfeld der Zusammenstellun g der 
Kandidatenliste n eine zentral e strategisch e Positio n ein. In dem unübersichtliche n 
Geflech t vertrauliche r Korrespondenze n un d Konsultationen , am Rand e von 
Sitzunge n ode r anlässlich von Vorladunge n ins Ministeriu m sorgten zude m lokale 
Politmatador e auf informelle m Wege, in manche n Fälle n aber auch als offizielle 
Beauftragt e des Handelsministeriums , für zusätzlich e Interferenzen , Irritatione n 
un d Verzögerungen . 

Di e Umbildun g un d Erweiterun g der Verwaltungskommissione n geriet so in der 
Regel zu einem langwierigen , sich oft über Monat e hinziehende n Prozess , in dem die 
Festsetzun g des Gesamtumfang s dieses Gremiums , des Anteils der Sektionen , die 
Festlegun g der auf die nationalen , politische n un d wirtschaftliche n Organisatione n 
bzw. Gruppe n entfallende n Quote n un d schließlic h dere n personell e Auffüllung 
miteinande r verflochte n 'waren . Komplizier t war bereit s die erste Stufe: die Aus-
arbeitun g der Vorschläge im Einvernehme n mit den Interessengruppen . Nich t selten 
kam es schon hier zu zeitraubende n Nachbesserunge n aufgrun d von Interventione n 
zu kurz Gekommene r beim Handelsministerium , sodass allein die Vorbereitungs -
phase oft mehrer e Durchgäng e umfasste . In einigen Fälle n wurde sogar eine vom 
Ministeriu m bereit s verfügte Umbesetzun g post festům - nac h Interventione n ein-
flussreicher Persönlichkeite n ode r Organisatione n - einma l ode r sogar mehrer e Mal e 
umgestoßen . Erleichterunge n bzw. eine Erweiterun g der Handlungsspielräum e 
ergaben sich dort , wo zum Zeitpunk t der Umbesetzun g Vakanzen aufgrun d von 
Todesfällen , Krankhei t ode r Ähnliche m bestande n ode r wo das Ministeriu m im 
Vorfeld der Umgruppierun g den Rücktrit t „tote r Seelen " -  betagte r ode r an der 
Mitarbei t nich t meh r interessierte r Kammermitgliede r -  erzwunge n hatte . 

Reorganisatio n der Handels - und Gewerbekammern , 19.2.1930. In : Tisky k těsnopisecký m 
zprávám Poslaneck é sněmovn y [Drucksache n zu den stenografische n Berichte n des Abge-
ordnetenhauses] , 3. Wahlperiode , Drucksach e 236. 
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Unte r den gegebenen parteipolitische n Kräfteverhältnisse n bracht e der Ernen -
nungsmechanismu s also beinah e automatisc h eine „Begünstigung " des tschechische n 
Element s mit sich. Wurzel des Übel s war hier der „morbu s politicus" : Da s Er-
nennungsprinzi p schuf Erbhöf e un d Pfründen , die im Machtgeflech t der Parteien -
politi k trefflich als Verfügungsmasse zu nutze n waren . Bezeichnenderweis e war der 
Intrigensump f run d um die Ernennungen , „da s Liebesverhältni s eines willfährigen 
Handelsministerium s un d der streitbare n politische n Parteien" , Gegenstan d ausgie-
biger Empörun g auch tschechische r Kritiker. 40 De r Ruf nac h Reform , insbesonder e 
aber nac h der Ersetzun g der Kommissione n durc h gewählte Selbstverwaltungs -
organ e durchzo g als „Basso continuo " die gesamte Zwischenkriegszeit . Zu höre n 
war er nich t nu r aus den deutschen , sonder n auch , ja sogar in erster Linie aus den 
mehrheitlic h tschechische n Kammern . So beklagte beispielsweise die Pilsene r Kam -
mer mehrer e Mal e die dem Ernennungsprinzi p geschuldete n Legitimationsdefizit e 
un d warnte , die ausbleibend e Zufuh r frischer Kräfte werde zu einer Vergreisung un d 
Verknöcherun g der Kammer n führen. 41 Das s es trot z der permanente n Debatte n nie-
mals zur Verabschiedun g des Reformgesetze s kam, hatt e mehrer e Gründe : Di e 
Kammerrefor m war offensichtlic h eine hochpolitisch e Frage , situier t auf einem 
tückische n Feld , auf dem zahlreich e Fallgrube n drohten . Das s die Verantwortliche n 
kniffen, erschie n nachvollziehbar : Warum , so die rhetorisch e Frage , sollte ein 
Ministe r das Odiu m des „Volksverräters " -  etwa in der Frag e der Kammerbezirks -
abgrenzun g - auf sich nehmen ? Warum überhaup t sollte ma n den Kammer n meh r 
Kompetenze n geben, wenn es sich auch ohn e sie arbeite n ließ? 42 Da s Handels -
ministerium , so eine weitere Vermutung , verschleppt e die Refor m aus Furch t vor 
einer Minderun g seines Einflusses. Nich t zuletz t wäre eine Änderun g des Statu s quo 
den Interesse n der Gewerbeparte i zuwidergelaufen , nachde m diese einma l die 
Bestellun g ihre r Vertrauensleut e durchgesetz t hatte. 43 

Di e parteipolitisch e Durchdringun g der Kommissionen , dere n Aufblähun g un d 
die dami t verbunden e Verschiebun g der interne n Gewicht e zugunste n des (mehr -
heitlic h tschechischen ) Mittelstande s auf Koste n der (mehrheitlic h deutschen ) In -
dustri e war ein Generalthem a mit zahlreiche n Variationen . So war die parteipoli -
tische Imprägnierun g in der Prage r Kamme r besonder s deutlich . Diese 'war im 
Wirtschaftslebe n der Erste n Republi k von großer Bedeutun g un d zentral e Schalt -
stelle der tschechische n Wirtschaf t un d bereit s in der ersten Hälft e der 1920er 
Jahre , also noc h vor den Umbesetzungswellen , relativ stark politisiert . Di e Um -

Hejda,  Jiří: A opět : Politika a hospodářství . Obchodn í komor y [Un d noch einmal : Politi k 
und Wirtschaft . Die Handelskammern] . In : Přítomnos t 4 (1927) 84-86. -  Ders.: Die Han -
delskammern . In : Die Wirtschaft 9 (1927) 55-57. 
Handels - und Gewerbekamme r Pilsen an MPOŽ , 17.11.1923. NA, MPOŽ , Karto n 763, 19 
514/32 . -  Handels - und Gewerbekamme r Pilsen an MPOŽ , 17.11.1924. -  Handels - und 
Gewerbekamme r Pilsen an MPOŽ , 30.10.1925. Beide NA, MPOŽ , Karto n 550, sek 1/8 
261/24/1925-26 . — Bemerkunge n des Referente n der Handels - und Gewerbekamme r Pilsen 
zum Regierungsentwur f des Gesetze s über die Handelskammern , 26.6.1926. NA, MPOŽ , 
Karto n 763, 19 514/32 . 
Hejda: A opět (vgl. Anm. 40). 
Mayer,  Jindřich : Einige Bemerkunge n zur Kritik der Handelskammern . In : Die Wirtschaft 
9 (1927) 559 f. 



40 Bohemia Band 47 (2006/07) 

besetzun g des Jahre s 1926 trieb diese Tenden z weiter voran 4 4 un d führt e zu einer 
beträchtliche n Vergrößerun g der Verwaltungskommission . In den Erwägungen , 
die der Kammersekretä r Františe k Same k im Vorfeld anstellte, 45 wurde einer ganzen 
Reih e bislang nich t in Erscheinun g getretene r politische r un d wirtschaftliche r 
Gruppierunge n Sitz un d Stimm e zugebilligt. De r überwiegend e Antei l der Mandat e 
-  etwa die Hälft e -  war der besonder s rührige n Gewerbeparte i zugedacht , die dem 
Handelsministeriu m bereit s von sich aus ihre Vorschläge zugeleite t hatte . Nachde m 
zeitweise eine Vergrößerun g von 49 (1919) auf nich t weniger als 82 Mandat e -
64 tschechisch e un d 18 deutsch e -  erwogen wurde , bewegte sich die Erhöhun g 
der Mandatszahl , die nac h langen Monate n durc h einen Erlass des Handelsministe -
rium s vom 8. Janua r 1927 verfügt wurde , auf nich t weniger als 78 imme r noc h in 
wahrhaf t hauptstädtische n Dimensionen . De r große Gewinne r war die Gewerbe -
partei , währen d die Deutsche n als deutliche r Verlierer abschlössen : Ih r Antei l war 
von knap p einem Viertel der Mandat e auf etwas meh r als ein Fünfte l gesunken . Ein e 
gewisse, wenn auch sicherlic h ungenügend e Kompensatio n für die Zurückstufun g 
der Deutsche n lag darin , dass der Vorsitzend e des Klubs der deutsche n Kammer -
mitgliede r -  einer lose geflochtene n Gruppierun g der Kammerrät e deutsche r Natio -
nalitä t - , der Kaufman n Wolf-Zdekauer , in das dreizehnköpfig e Präsidiu m der 
Kamme r gewählt wurde. 4 6 Scho n bevor 1936 die Verwaltungskommissio n ein letzte s 
Ma l umgeschichte t wurde , war sie nac h un d nac h auf nich t weniger als 92 Mitgliede r 
aufgestockt worden . Am 19. Jun i 1936 entschie d das Ministeriu m über die Zusam -
mensetzun g der Prage r Verwaltungskommission , die nu n 99 Mitgliede r umfasste . 
Auf jede der dre i Sektione n entfielen 33 Mandate ; die Zah l der deutsche n Sitze war 
in Pra g nich t nu r relativ, sonder n sogar absolut gesunken un d betru g nu r meh r 14; 
den Tscheche n fielen 85 Mandat e zu. 7 Frappieren d war hier wie in andere n Fälle n 
die Hartnäckigkei t der Interessenvertrete r des Kleingewerbes , die Gesichtspunkt e 
außerhal b des engsten Eigeninteresse s konsequen t vernachlässigten . Ein Schild -
bürgerstreic h sei, so der renommiert e Wirtschaftspublizis t Jiř í Hejda , der Triump h 
des Kleingewerbe s in der Olmütze r Kammer : Diese s habe es fertig gebracht , die 
Großindustri e des Ostraue r Bezirks, welche siebzig Prozen t des Kammeretat s 
bestritt , von der Verwaltungskommissio n gänzlich fern zu halten . Di e Kommissio -
nen seien „Stimmvieh " der Vorsitzenden ; einziges Problem , so Hejd a ironisch , seien 
die zu kleinen Sitzungssäle , was in Olmüt z (Olomouc ) un d Budweis folgerichti g zu 
Neubaute n geführt habe. 48 

Da s Ineinander , die Mehrdimensionalitä t un d die Überlappun g der Proporz e wird 
vom Brünne r Beispiel trefflich illustriert . Hatt e ma n in Brun n 1919 lediglich auf die 
Präsen z der wichtigsten Gewerbezweig e un d die Gewichtun g von Regione n un d 

Vgl. zum Hintergrun d die Rede des amtierende n stellvertretende n Vorsitzende n Gross -
man n auf der Sitzun g der Verwaltungskommission , 4.6.1926, in: Národn í listy vom 5.6. 
1926. 
Handels - und Gewerbekamme r Prag an MPOŽ , 7. 7.1926. NA, MPOŽ , Karto n 521. 
Vgl. Reform a vom 25.2.1927. 
Informatio n für den Minister , 31.5.1938. NA, MPOŽ , Karto n 526, sek 1/1937-39 . 
Hejda: A opět . -  Ders.: Handelskammer n (beide vgl. Anm. 40). -  Kritik an diesem „Parti -
kularismus" der Industri e übte auch der „Hospodářsk ý rozhled " vom 15.8.1929. 
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Kommune n Wert gelegt, so war das am 17. Ma i 1926 in der Verwaltungskommissio n 
verhandelt e Personalpake t auf kompliziertest e Weise verschachtelt . Es orientiert e 
sich am Nationalitätenschlüssel , berücksichtigt e zusätzlic h aber auch das Verhältni s 
der Sektione n un d Branchen , beinhaltet e eine Gewichtun g von Stad t un d Lan d un d 
nah m nich t zuletz t auf den Parteienpropor z Rücksicht . Diese Aspekte waren mit -
einande r verschränkt : So sollten etwa die ländliche n Bezirke des Kammersprengei s 
im Rahme n der „deutsche n Abteilung" der Verwaltungskommissio n stärker reprä -
sentier t werden , weil dor t bislang nu r ein einziger Kammerra t vom Land e stammte . 
Zusätzlic h wurde nun , nachde m die in der Unternehmerschaf t zahlreic h vertretene n 
Jude n bis dahi n in der Kamme r entwede r als Deutsch e ode r als Tscheche n firmier t 
hatten , die Zugehörigkei t zum Judentu m in positiver ode r negativer Hinsich t rele-
vant . Letztere s traf zu, als die Ortsgrupp e des Industriellenverband s in Znai m 
(Znojmo ) nich t ihre n Erste n Vorsitzenden , einen Juden , sonder n dessen Stell-
vertrete r als Kandidate n benannte . De r Vorsitzend e erschie n als nich t vermittelbar , 
da die Deutsche n der Meinun g waren , im Rahme n des deutsche n Klubs gehör e 
bereit s eine ausreichend e Anzah l jüdische r Unternehme r der Kamme r an. 49 1936 war 
das Gewich t der jüdische n Unternehme r im Brünne r Bezirk so bedeutend , dass 
diese sich als eigenständig e Interessengrupp e formierte n un d als Konkurrente n der 
Deutsche n auftraten . Jüdisch e Kandidate n spielten allerding s nac h wie vor auch als 
Parteigänge r der Deutsche n ode r der Tscheche n eine wichtige Rolle . 

In den Industriesektione n der Kammer n war, 50 so etwa in Brunn , meist die 
gesamtstaatlich e Industrieorganisation , der Ústředn í svaz československých 
průmyslník ů (ÚSC P - Zentralverban d der tschechoslowakische n Industriellen) , 
bestimmend . Entgege n dem ersten Anschei n beeinträchtigt e dieser Umstan d jedoch 
nich t unbeding t das „Standing " der Deutschen . Allgemein galt, dass dem als „tsche -
choslowakisch " firmierende n Zentralverband , der von den Regierunge n als offiziel-
le Vertretun g der Industri e des Gesamtstaate s anerkann t wurde , auch viele deutsch e 
Industriell e angehörten . Di e Grenze n zwischen diesem un d der Interessenvertre -
tun g der deutsche n Industrie , dem Deutsche n Hauptverban d der Industri e in der 
Tschechoslo'wake i (DHI) , 'waren verschwommen . In der zweiten Hälft e der 1920er 
Jahr e bewegten sich Zentral -  un d Hauptverban d in Richtun g des 1928 dan n end -
gültig vollzogenen Zusammenschlusses ; Doppelmitgliedschafte n deutsche r Unter -
nehme r waren bereit s davor häufig. Vor diesem Hintergrun d erstaun t nicht , dass sich 
der Zentralverban d in den Kammer n häufig durc h deutsch e Unternehme r vertrete n 
ließ. Dies e gehörte n zusätzlic h dem Klub der deutsche n Kammerrät e an, firmierte n 
also sowohl als Vertrete r der Industri e als auch der Deutschen . 

In der Industriesektio n der Brünne r Kamme r allerding s dran g der Zentralverban d 
prononcierte r als andernort s auf Vertretun g durc h nationaltschechisch e Unter -
nehmer . Weil der Zentralverban d hierbe i durchau s auch eine Schmälerun g der deut -
schen Positio n billigend in Kauf nahm , setzte 1926 ein Tauziehe n zwischen den 

Handels - und Gewerbekamme r Brunn an MPOŽ , 17.5.1926. NA, MPOŽ , Karto n 408, sek 
1/11 070/1924-26 . 
Aktenvermer k MPOŽ , 4.10.1926. NA, MPOŽ , Karto n 408, sek 1/11 070/1924-26 . 
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Deutschen und dem Zentralverband um die Industriemandate ein.51 Hintergrund 
dieser speziellen Konstellation war vermutlich, dass die Brünner deutschen Unter-
nehmer über ihre eigene Organisation in Gestalt des Verbands der mährischen In-
dustriellen verfügten und die Grenze zwischen diesem und dem Zentralverband 
deutlicher als andernorts eine tschechisch-deutsche Scheidelinie darstellte. 

Gängiger war jedoch die Abfederung von Antagonismen durch Mehrfachmit-
güedschaften, -affinitäten und -loyalitäten. Dass Kandidaten in mehr als eine Rich-
tung als Kompromisslösung vermittelbar erschienen, erleichterte es, Interessen aus-
zutarieren. 1930 beispielsweise wurde in Brunn für ein vakantes Industriemandat ein 
sich zur deutschen Nationalität bekennender jüdischer Unternehmer vorgeschlagen. 
Der Kandidat beherrschte aber auch perfekt die Staatssprache, sein Wirtschafts-
verband hatte ihn ausdrücklich als „bewussten" Staatsbürger der tschechoslowaki-
schen Republik ins Spiel gebracht.52 Sogar in Eger, der Bastion des „Deutschtums", 
wurde die deutsch-tschechische Konkurrenz durch „übernationale" Persönlich-
keiten abgemildert. Ein deutscher Besetzungsvorschlag beispielsweise, der im Dezem-
ber 1927 im Ministerium eingereicht wurde, erschien auch der tschechischen Minder-
heit akzeptabel, weil der Kandidat ihr Vertrauen genoss. Nicht nur der deutsche, 
auch der tschechische Vertreter des Handelsgremiums setzte sich im Ministerium für 
den Vorgeschlagenen ein, da dieser, obwohl Deutscher, das Tschechische perfekt 
beherrsche.53 

In der Industriesektion der Pilsener Kammer war der Unternehmer Otakar Weiss-
berger eine tschechischen, jüdischen und deutschen Industriellen gleichermaßen 
vermittelbare Integrationsfigur. Bekannt als eigenständige und starke Persönlichkeit, 
•wirkte Weissberger verbindend und verbindlich nach allen Seiten. Er war partei-
politisch nicht festgelegt; er war Jude, bekannte sich aber zur tschechischen Natio-
nalität. Trotzdem hatte er sich nationalpolitisch nie exponiert. Seine guten Bezie-
hungen zur deutschen Seite rührten daher, dass Weissberger schon vor dem Umsturz 
enge und vielfältige wirtschaftliche Verbindungen nach Wien unterhalten hatte und 
seine Unternehmen auch nach 1918/19 unverändert auf den Absatz in die überwie-
gend deutsch besiedelten Gebiete der Republik sowie ins Deutsche Reich angewie-
sen waren.5 Als Vorsitzender der Industriesektion begründete Weissberger die für 
Pilsen charakteristische, besonders ausgeprägte übernationale Kooperation der In-
dustrie in der Kammer. Unter seiner Ägide gelang es, die Industriesektion von Par-

Sekretariat der Handels- und Gewerbekammer Brunn an MPOŽ, 19.6.1926. NA, MPOŽ, 
Karton 408, sek 1/11 070/1924-26. - Das Handelsministerium hatte am 16. Juni extra ange-
fragt, ob denn auch mit dem Zentralverband über die Umschichtungen verhandelt worden 
sei. Vgl. MPOŽ an Handels- und Gewerbekammer Brunn, 16.6.1926. NA, MPOŽ, Karton 
408, sek 1/11 070/1924-26. 
Zentrale der Organisation der tschechoslowakischen Likör- und Spiritusproduzenten und 
der spiritusverarbeitenden Industrie an MPOŽ, 7.9.1929. NA, MPOŽ, Karton 409, sek 
1/11 070/21/1929-30. 
Handels- und Gewerbekammer Eger an MPOŽ, 14.12.1927. - Aktenvermerk MPOŽ über 
die Mitteilung des Abgeordneten Samek, undatiert. - Aktenvermerk MPOŽ, 22.12.1927. 
Alle NA, MPOŽ, Karton 384, 91 704/27. 
Handels- und Gewerbekammer Pilsen an MPOŽ, 29.7.1926. NA, MPOŽ, Karton 550, sek 
1/8 261/24/25-26. 
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teipoliti k freizuhalten , obwoh l die nationaldemokratisch e Partei , die sich in Pilsen 
ausdrückliche r nationaltschechisc h gebärdet e als anderswo , ihn als jemanden , der 
Deutsch e un d Jude n protegiere , zur Zielscheib e ihre r Angriffe zu mache n suchte. 55 

Zu den Voraussetzunge n von Weissbergers Erfolg gehörte , dass Plän e für eine 
Umbildun g der Kammerbezirk e die Zuteilun g der mehrheitlic h deutsche n politi -
schen Bezirke Plan (Planá ) un d Marienba d (Mariánsk é Lázně ) aus dem Egerer an 
den Pilsene r Kammersprenge l vorsahen . Nu n war die deutsch e Minderhei t bereit s 
innerhal b der bestehende n Grenze n des Pilsene r Kammerbezirk s stark. De r Umba u 
in der vorgesehene n For m hätt e im Fal l von Kammerwahle n eine tschechisch e Mehr -
heit in Industri e un d Hande l gefährdet , zuma l bei geheime r Abstimmun g nich t aus-
geschlossen werden konnte , dass die jüdische n Wähler mit den Deutsche n stimme n 
würden . Di e Kamme r befürwortet e deshalb eine nationalpolitisc h neutral e „Ein -
heitsliste " der Industrie , als dere n Führe r sich Weissberger anbot. 56 

Ein Nachrücke n Weissbergers auf den vakante n Präsidentenstuh l hingegen begeg-
net e 1927 beträchtliche n Schwierigkeiten . Indizie n spreche n dafür, dass die Quer -
treibereie n nich t zuletz t auf Intrige n in der Wolle gefärbter tschechische r Kam -
merrät e meist nationaldemokratische r Provenien z gegen den „unsichere n Kanto -
nisten " zurückzuführe n waren . So hatt e Weissberger sich gegen eine Verleumdungs -
kampagn e der Nationaldemokrate n - wegen angebliche r Unregelmäßigkeite n im 
Finanzgebare n der Kamme r -  zu verwahren . Mindesten s ebenso schwer wog der 
Vorwurf, Jude n un d Deutsch e zu protegiere n un d letztere n sogar einen Vizepräsi-
dentensit z versproche n zu haben . Dies e Zusage gestand Weissberger freimüti g ein, 
da angesicht s der Wirtschaftskraf t beider Gruppe n dere n Ansprüch e nich t ohn e 
Berechtigun g seien. Gegenübe r dem Ministeriu m un d den Nationaldemokrate n plä-
diert e auch die Landesverwaltun g für Weissberger: Diese r sei zwar ein ehrgeiziger 
Autokrat , wisse jedoch die Hebe l des Kammerapparat s virtuo s zu handhaben . Das s 
er bei den Nationaldemokrate n keine n guten Stan d habe , müsse allein auf seine 
parteipolitisch e Unabhängigkei t -  Weissberger 'war vor dem Krieg Anhänge r von 
Masaryk s Realistenparte i gewesen un d betrachtet e sich seit 1918 nu r meh r als ein 
Man n der Wirtschaf t -  zurückgeführ t werden . In diesem Zusammenhan g hielt die 
Landesverwaltun g es allerding s für geraten , die „tschechisch e Seele" Weissbergers 
gegenüber der jüdische n un d der „multikulturellen " herauszustreichen : Obwoh l 
Jud e un d sehr angesehe n bei den tschechische n Juden , sei er seit seiner Jugen d kon -
fessionslos. E r habe sich stets zum „Tschechentum " bekannt , nac h dem Kriege 
die tschechisch e Wirtschaf t unterstützt , sei bei den tschechische n Arbeiter n seiner 
Fabri k sehr beliebt un d zude m ein persönliche r Bekannte r des Präsidente n der 
Republik . Zu seinen Gunste n schlug nu n auch der -  an andere r Stelle als Vorwurf 
formuliert e -  Befund aus, er habe nac h dem Umstur z keine deutsche n Arbeiter meh r 
angenommen. 57 Weissberger wurde zum Präsidente n ernannt. 5 

5 5 Landeskommissa r Jindřic h Kaufman n an MPOŽ , 29.1.1930. NA, MPOŽ , Karto n 550, sek 
1/8 261/20/29-30 . 
Vgl. zu diesen Einschätzunge n Handels - und Gewerbekamme r Pilsen an MPOŽ , 17.2. 
1927. NA, MPOŽ , Karto n 550, sek 1/8 261/24/27-28 . 

5 7 Landeskommissa r Jindřic h Kaufman n an MPOŽ , 29.1.1930. NA, MPOŽ , Karto n 550, sek 
1/8 261/20/29-30 . 
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Generell hielt anscheinend der Zentralverband die Industriesektionen von Partei-
einflüssen weitgehend frei. Typischer als die Konkurrenz von Zentralverband und 
Deutschen war die Konvergenz deutsch-industrieller und gesamtindustrieller Inter-
essen durch beidseitig vermittelbare Führerfiguren Weissbergerschen Zuschnitts. 
Die Trennlinie zwischen den Nationalitäten war hier viel diffuser als auf den ersten 
Blick ersichtlich. Die Position der Deutschen in den Verwaltungskommissionen be-
misst sich deshalb nicht allein nach der Anzahl der als deutsch firmierenden Kam-
merräte, in Rechnung zu stellen ist auch der Zugewinn an Einfluss durch die enge 
Verbindung zum Zentralverband. 

Der personelle Umfang der Verwaltungskommissionen entwickelte sich von ihrer 
Einrichtung 1919 über den Einschnitt von 1926/27 bis zum Jahr 1936 folgenderma-
ßen:59 

1919 1926/27 1936 
Brunn 49 64 78 
Pilsen 42 67 87 
Prag 49 78 99 
Eger 42 54 54 

Die Zahl der Mandate erhöhte sich also durchweg deutlich: in Eger um fast ein 
Drittel, in Brunn um mehr als die Hälfte, in Pilsen und Prag sogar auf mehr als das 
Doppelte. 

Die Deutschen verfügten jeweils über die folgende Zahl von Kammermandaten:60 

1919 1926/27 1936 

Brunn 16 21 22 
Pilsen 8 12 11 
Prag 12 17 14 
Eger 38 48 48 

In Prozent dargestellt zeigt sich die Entwicklungstendenz noch deutlicher: 

1919 1926/27 1936 

Brunn 33 33 28 
Pilsen 19 18 13 
Prag 24 22 14 
Eger 91 89 89 

In absoluten Zahlen nahmen von 1919 bis 1926/27 die deutschen Mandate zu, 
wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß. Allerdings hielt das Wachstum mit dem 
der Verwaltungskommissionen insgesamt nicht Schritt, was die Folge hatte, dass der 
Anteil der deutschen Sitze prozentual durchweg abnahm. Am deutlichsten war dies 
in Pilsen und Prag zu beobachten; hier war von 1926/27 bis 1936 sogar ein absoluter 
Rückgang zu verzeichnen. Die Positionsverluste von 1926/27 bis 1936 waren sehr 
viel deutlicher als die zwischen 1919 und 1926/27. 

58 Aktenvermerk MPOŽ, 20.10.1934. NA, MPOŽ, Karton 551, sek 1/8 261/24/1930-34. 
Boyer: Nationale Kontrahenten 222 (vgl. Anm. 6). 
Ebenda lli. 
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Die Aufschlüsselung nach Sektionen zeigt in den drei tschechischen Kammern 
hinsichtlich der nationalen Zusammensetzung charakteristische Unterschiede. In 
den Industriesektionen verfügten die Deutschen generell über die meisten Mandate 
(in absoluten Zahlen); hier lag ihr Schwergewicht. Hiermit hängt zusammen, dass 
sich die Vertretung der Deutschen am ehesten in den Industriesektionen als resistent 
gegen eine Schmälerung erwies. 

1919 spielte die Parteipolitik in den Kammern noch kaum eine Rolle, der Ver-
gleich beschränkt sich deshalb auf die Jahre 1926/27 und 1936.61 Auf der tschechi-
schen Seite entsandten die Agrarpartei, die Gewerbepartei, die Nationaldemokraten 
- bzw. 1936 die Nationale Vereinigung - , Volkssozialisten, Sozialdemokraten, Sozia-
listen, Volkspartei und die Partei der tschechischen Juden Repräsentanten in die 
Kammern. Die Domäne der Nationaldemokraten war die Industriesektion; die 
Partei verfügte aber auch in der Handels- und der Gewerbesektion über beträcht-
liches Gewicht. In den beiden letztgenannten Sektionen war der Einfluss der Ge-
werbepartei und - in geringerem Maße - der Volkspartei konzentriert. Der Löwen-
anteil der Mandate entfiel auf Nationaldemokraten und Gewerbepartei, in deut-
lichem Abstand folgten Volkssozialisten und Volkspartei. Diese vier Gruppierungen 
zusammen beanspruchten mehr als vier Fünftel aller tschechischen Sitze. Auch auf 
die Verwaltungskommission insgesamt bezogen, besetzten die „Großen Vier" mehr 
oder sogar erheblich mehr als zwei Drittel der Kammermandate. Nach absoluter 
Zahl und prozentualem Anteil an Sitzen lag die Gewerbepartei 1936 in allen Kam-
mern mehr oder weniger deutlich an der Spitze. 

Dass die Tschechen darauf gedrängt hätten, ihren Besitzstand auf Kosten des deut-
schen - also im Sinn eines Nullsummenspiels - zu vergrößern, lässt sich kaum ein-
mal feststellen. Weder in der Kammer noch in nationaltschechischen Kreisen wurde 
eine Umwidmung von Mandaten befürwortet, Vorstöße nationalistischer Heiß-
sporne blieben sporadisch. Entscheidend für die Schwächung der Deutschen war, 
dass die tschechischen Parteien vor allem über die Gewerbe- und die Handelssektion 
ihren Einfluss erweitern konnten. In dieser war das wirtschaftliche Gewicht der 
Deutschen am geringsten, deutsche Ansprüche waren am schwierigsten zu begrün-
den. Die den tschechischen Parteien zufallenden Mandate hatten einen direkten 
Positionsgewinn des Mittelstandes und auf diesem Wege die Stärkung des tschechi-
schen Elements zur Folge. Für eine Korrektur, etwa in Gestalt kompensatorischer 
Mandate für die Deutschen in der Industriesektion war im Handelsministerium, 
das 1926/27 von einem Nationaldemokraten, und 1936 von einem Vertreter 
der Gewerbepartei geleitet 'wurde, vermutlich wenig Aufgeschlossenheit zu erwar-
ten. 

Ein dem tschechischen Engagement vergleichbares Interesse der deutschen Par-
teien existierte nicht. Kandidaten von D N P (Deutsche Nationalpartei) und DNSAP 
(Deutsche Nationalsozialistische Arbeiterpartei), später der SHF/SdP (Sudeten-
deutsche Heimatfront/Sudetendeutsche Partei), kamen aufgrund mangelnder „poli-
tischer Zuverlässigkeit" nicht in Frage oder standen zumindest vor erheblichen Pro-
blemen. Interventionen der aktivistischen Parteien waren höchstens in Spuren-

Ebenda 225 f. 
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dementen zu verzeichnen: Sozialdemokraten und BdL (Bund der Landwirte) stan-
den der Unternehmerkammer gleichgültig gegenüber.62 Als Vertreter des deutschen 
Handwerks wären lediglich die Christlich-Sozialen in Betracht gekommen. Eine 
deutsche Industriepartei war zum Zeitpunkt der Erweiterungsverhandlungen auf 
der politischen Bühne nicht präsent: Die Deutsche Arbeits- und Wirtschafts-
gemeinschaft (DAWG), die einer solchen industriellen Interessenvereinigung am 
nächsten kam, bestand 1926/27 noch nicht, 1936 dagegen hatten sich ihre führenden 
Köpfe bereits der SdP angeschlossen. 

Was die deutschen Kandidaten anbetraf, so stellte die Beurteilung der „staat-
lichen" bzw. „politischen Zuverlässigkeit" eine gewisse Barriere gegen die Er-
nennung von Mitgliedern oder Sympathisanten der negativistischen Parteien DNP, 
DNSAP sowie später der SHF/SdP dar. Lässt sich die Beurteilungspraxis aufgrund 
der relativ geringen Zahl aktenkundig gewordener Fälle auch nicht systematisch auf-
bereiten, so werden doch die grundlegenden Züge deutlich: Die Entscheidung fußte 
auf den vom Handelsministerium bei der Politischen Bezirks- bzw. der Landes-
verwaltung sowie der Polizei angeforderten Gutachten. Diese wurden in manchen 
Fällen durch Stellungnahmen der einschlägigen Wirtschaftsverbände ergänzt. „Bür-
gerliche Dignität", „kaufmännische Ehrbarkeit" und „gewerberechtliche Zuver-
lässigkeit" waren in der Regel unproblematische Facetten des Begriffs der „Zu-
verlässigkeit", da ohnehin nur Kandidaten aus Honoratiorenkreisen in Betracht 
gezogen wurden. Im Zentrum der Prüfung stand die „politische Überzeugung".63 

Maßgebliches Kriterium war hier die Einstellung des Kandidaten zur Republik und 
zum Staatsvolk in einem sehr weitgefassten Sinn. Als Indizien loyaler Gesinnung 
•wurden beispielsweise die Beherrschung der tschechischen Sprache, die Zeichnung 
von Staatsanleihen oder Bereitwilligkeit zur Zusammenarbeit mit tschechischen 
Kollegen gewertet. Unproblematisch war die Mitgliedschaft in deutschen aktivisti-
schen Parteien wie der Gewerbepartei oder bei den Christlich-Sozialen. Sie rette-
ten einen Kandidaten allerdings nicht automatisch, wenn gewichtige persönliche 
oder politische Belastungsmomente vorlagen. Dies war beispielsweise der Fall bei 
einem Mitglied der Gewerbepartei, den die Reichenberger Kammer vorgeschlagen 
hatte: Er war Mitglied des 1933 wegen staatsfeindlicher Tätigkeit aufgelösten Deut-
schen Nationalvereins gewesen, galt aber auch als Trinker und Randalierer und als 
gegen alles Tschechische eingenommen. In seinem Betrieb beschäftigte er ausschließ-

Die Linksparteien, dies ein durchgängiger Charakterzug der Debatten um die Kammer-
reform in der Ersten Republik, waren nur an der Teilfrage interessiert, ob die (Unterneh-
mer-)Kammern herkömmlichen Zuschnitts durch Arbeitnehmer- bzw. Konsumenten-
kammern zu Gesamtvertretungen der Wirtschaft erweitert werden sollten. 
Vgl. etwa MPOŽ an Politische Landesverwaltung Prag, 4.7.1923. NA, MPOŽ, Karton 384, 
31 010/23. 
Vgl. beispielsweise Landesvereinigung der tschechischen Bäckergesellschaften in Prag an 
MPOŽ, 13.10.1936. NA, MPOŽ, Karton 397, 2203/21/1936. 
Vgl. den Fall eines Kandidaten der Gewerbepartei, in: Politische Landesverwaltung Brunn 
an MPOŽ, 18.4.1934. NA, MPOŽ, Karton 410, sek 1/11 070/21/1934-35. - 1935 begut-
achtete die Politische Landesverwaltung in Brunn zwei Kandidaten der Christlich-Sozialen: 
Politische Landesverwaltung Brunn an MPOŽ, 2.4.1935. NA, MPOŽ, Karton 410, sek 
1/11 070/21/1934-35. 
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lieh Deutsche . Hie r war der schlecht e Ruf durc h Verstöße gegen die bürgerlich e 
Wohlanständigkei t wie durc h anrüchig e politisch e Verbindunge n gleichermaße n 
begründet , auch wenn eine formal e Belastun g - etwa in Gestal t eine r Vorstrafe -
nich t vorlag.66 

Obwoh l es für sich genomme n noc h kein Make l war, 67 „nationalbewusste r Deut -
scher " zu sein, hatte n Mitgliede r der D N P un d der DNSA P auch nac h der Auf-
lösun g dieser beiden Parteie n im Oktobe r 1933 Schwierigkeiten . 1935 etwa instru -
ierte die Egerer Kamme r die Wirtschaftsvereinigungen , nu r jederzei t loyale Perso -
nen käme n als Kammerrät e in Frag e -  mithi n schiede n früher e Mitgliede r der D N P 
un d DNSA P aus. 68 Legte das Parteienauflösungsgeset z von 1933 sensu strict o der 
Mitgliedschaf t in der Verwaltungskommissio n auch kein Hinderni s in den Weg, so 
wollte das Handelsministerium , als von der Kamme r in Eger ein ehemalige s D N P -
Mitglie d vorgeschlagen wurde , eine Angelegenhei t von derar t grundsätzliche r Bedeu -
tun g doc h nich t ohn e Zuziehun g des Innenministerium s entscheiden . De r Make l 
der Parteimitgliedschaf t konnt e in diesem Fal l nu r aufgrun d spezieller „mildernde r 
Umstände " ausgeglichen werden . Di e Bezirksbehörd e bescheinigt e dem Anwärte r 
nämlic h einen ausgezeichnete n Ruf als Wirtschaftsexperte , zude m Loyalitä t zum 
Staat un d den rein passiven Charakte r seiner Mitgliedschaf t in der DNP. 6 9 

Hatte n Mitgliede r ode r Sympathisante n der negativistische n Parteie n grundsätz -
lich also einen nich t unkomplizierte n Stand , so wurde doc h nich t schematisc h nac h 
Parteizugehörigkei t ode r -affinitä t geurteilt . Di e Behörde n bemühte n sich durchau s 
in Einzelfallprüfun g um eine differenziert e Bewertun g des Kandidaten . Di e politi -
sche Bezirksverwaltun g Kaade n (Kadaň ) etwa stufte zwei wohlhabend e un d allge-
mein geachtet e Bürger trot z ihre r Sympathie n für die D N P als geeignet ein, da ihre 
politische n Überzeugunge n als gemäßigt galten . Ein prominente r Kaufman n von 
bestem Ruf war zwar Mitglied der DNP , vermied es jedoch mit Rücksich t auf seine 
Stellun g im Geschäftsleben , sich politisc h zu exponieren . Unannehmba r war hin -
gegen ein entschiedene r DNP-Anhänger , dessen Register zu allem Überflus s eine 
Vorstrafe aufwies, weil er gegen Tschechisc h sprechend e Gäst e in einem Café einen 
Auftrit t provozier t hatte. 70 

Gemesse n an rechtsstaatliche n Kriterie n 'war die Prüfpraxi s trotzde m nich t imme r 
unbedenklich . Da s Prozeder e war rechtlic h nich t fixiert -  mit der Folge weiter Er -
messensspielräum e un d bisweilen dubiose r Praktiken . Stellungnahme n der Polizei -

Polizeidirektio n Reichenber g an MPOŽ , 4.11.1936. NA, MPOŽ , Karto n 397, 2203/ 
21/1936. 
Bezirksamt Friedlan d an MPOŽ , 29.3.1938, NA, MPOŽ , Karto n 397, 2203/21/1937-38. ^ 
Mitteilun g der Handels - und Gewerbekamme r Eger an MPOŽ , 16.1.1935. NA, MPOŽ , 
Karto n 388, 1148/21/1935 . -  Vgl. zu einem ähnliche n Fall aus dem Reichenberge r Bezirk: 
Bezirksamt Aussig an MPOŽ , 15.2.1937. NA, MPOŽ , Karto n 397, 2203/21/1937-38 . -  Als 
Belastung galt auch die Mitgliedschaf t in der Vorfeldorganisatio n der DNP , dem 1933 eben-
falls aufgelösten Deutsch-Nationale n Verein: Vgl. Polizeidirektio n Reichenber g an MPOŽ , 
21.2.1936. NA, MPOŽ , Karto n 396. 
Aktenvermer k MPOŽ , 12.2.1934. NA, MPOŽ , Karto n 388, 24 095/34 . 
Politisch e Bezirksverwaltun g Kaaden an Politisch e Landesverwaltung , 16.9.1923. NA, 
MPOŽ , Karto n 384, 40 013/23 . -  Aktenvermer k MPOŽ , 3.7.1924. NA, MPOŽ , Karto n 
384, 27 884/24 . 
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direktio n Pra g beispielsweise basierte n häufig auf kaum überprüfbare n „vertrau -
lichen Nachforschungen". 71 In welch fragwürdiger Weise auch wolkige Verdachts -
gründ e instrumentalisier t werden konnten , illustrier t ein Gutachte n der Polizei -
direktio n Reichenberg . De r Kandidat , ein frühere s DNSAP-Mitglied , genieße zwar 
einen guten Ruf, „sympathisiere " aber mit der SdP. 72 Noc h tiefer in das Dickich t der 
Vermutunge n begab sich der Bezirkshauptman n von Asch, der einen von der Egerer 
Kamme r ins Spiel gebrachte n Anwärte r als Sympathisante n der DNSA P einstufte , 
welcher sich nu r nich t als solche r in der Öffentlichkei t exponiere . Als Besitzer eines 
Unternehmen s im Reic h überschreit e er täglich die Grenze ; nich t auszuschließe n sei 
(!), dass er an politische n Versammlunge n teilnehm e un d unzulässigen Ort s Infor -
matione n über die Kamme r weitergebe. 73 Eine n Kandidate n der Pilsene r Kammer , 
selbst „nur " Mitglied des Bunde s der Landwirte , stufte die Bezirksbehörd e Klatta u 
(Klatovy ) wegen seines Schwiegersohns , eines SdP-Aktivisten , als unzuverlässi g ein. 
Di e Sippenhaf t wurde erst nac h der Interventio n des prominente n BdL-Abgeord -
nete n Wolfgang Zierhu t aufgehoben , der für eine konstruktiv e Einstellun g des Kan -
didate n zum Staa t bürgte. 74 Eine m andere n Anwärter , unbestätigte n Informatione n 
zufolge ehemalige s DNSAP-Mitglied , wurde n der ausschließlich e gesellschaftlich e 
Verkehr mit Deutsche n bzw. in deutsche n Vereinen sowie häufige Deutschlandreise n 
mit unbekannte m Ziel angekreidet ; er nehm e nie an den Feier n der tschechische n 
Minderhei t teil un d unterstütze , obwoh l vermögend , diese finanziel l nicht . Un -
geachte t der offensichtliche n parteipolitische n Abstinen z des Kandidate n leitet e das 
Gendarmeriekommand o aus diesem Befund ab, er arbeit e für die Sudetendeutsch e 
Parte i ode r sympathisier e zumindes t mit ihr. 75 Di e Polizeidirektio n Reichenber g 
(Liberec ) behauptet e in mehrere n Fälle n schlichtweg , Kandidate n seien unzuverläs -
sig, ohn e irgendein e Konkretisierun g der Vorwürfe anzufügen . Da s Verfahren gab 
Winkelzügen geschäftliche r Konkurrente n ode r politische r Kontrahente n -  übrigen s 
auch deutsche r -  Raum : So wurde ein von der Troppaue r Kamme r vorgeschlagene s 
DNSAP-Mitglie d aufgrun d einer Interventio n des Abgeordnete n Han s Tich i von 
der Deutsche n Gewerbeparte i abgelehnt. 77 

Vgl. etwa: Politisch e Landesverwaltun g Prag an Bezirksbehörd e Chrudim , 22.8.1934. -
Bezirksbehörd e Poděbra d an Politisch e Landesverwaltun g Prag, 24.8.1934. -  Polizei -
direktio n Prag an MPOŽ , 1.9.1934. Alle NA, MPOŽ , Karto n 524, sek 1/6269/24/1934 . 
Polizeidirektio n Reichenber g an MPOŽ , 9.11.1936. NA, MPOŽ , Karto n 397, 2203/21 / 
1936. 
Bezirkshauptman n Asch an Politisch e Landesbehörd e Prag, 14.9.1933. NA, MPOŽ , Kar-
ton 387, 80 181/33. 
Politisch e Bezirksbehörd e Klatta u an MPOŽ , 10.11.1936. NA, MPOŽ , Karto n 552, sek 1/8 
261/24/1935-36 . 
Politisch e Bezirksbehörd e Prachatit z an Gendarmeriekommand o Vimperk, 9.8.1935, mit 
Antwort vom 12.8.1935. NA, MPOŽ , Karto n 552, sek 1/8 261/24/1935-36 . 
Polizeidirektio n Reichenber g an MPOŽ , 30.3.1938. NA, MPOŽ , Karto n 397, 2203/21 / 
1937-38. 
Dieser gab dann der DNSA P gegenüber zu, dass für die Ablehnun g politisch e Gründ e aus-
schlaggebend gewesen waren. Vgl. die Interpellatio n der Abgeordnete n Jung, Wenzel und 
Genossen , 22.5.1929. In : Tisky k těsnopisecký m zprávám Poslaneck é sněmovn y [Druck -
sachen zu den stenografische n Berichte n des Abgeordnetenhauses] , 2. Wahlperiode , Druck -
sache 2278/XX. 
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Waren solche Verfahrensweisen auch nich t in jedem Fal l von berechtigte n Sicher -
heitsinteressen , sonder n manchma l durchau s von nationalitätenpolitische m Ressen -
timen t angeleitet , so waren aggressive volkstumskämpferisch e Tön e im Alltag der 
Kammer n dan n doc h kaum zu hören . Gemesse n an andere n Bereiche n des öffent-
lichen Leben s führt e beispielsweise die Sprachenfrag e nu r zu milde n Unzuträg -
lichkeiten . Lediglich die -  deutsch e -  Egerer Kriti k an der Prage r Wirtschaftspolitik , 
die inhaltlic h auf die üblichen , meist handelspolitische n Gravamin a abhob , unter -
schied sich in ihre m schroffen Ton von den sonst eher temperierte n Verlautbarunge n 
der andere n Kammern. 78 

Auseinandersetzunge n mit nationalpolitische m Hintergrun d waren Randphäno -
mene . In der Regel handelt e es sich um symbolisch e Konflikte , die nich t geeignet 
waren , die Beziehunge n zwischen den Pragmatiker n der Wirtschaf t auf Daue r zu 
trüben . Im Herbs t 1921 etwa hatte n die tschechische n Mitgliede r der Brünne r Ver-
waltungskommissio n - un d nu r diese -  an den Begrüßungsfeierlichkeite n anläss-
lich der Reise Masaryk s nac h Brun n teilgenomme n un d bei dieser Gelegenhei t eine 
Audien z absolviert . O b die Abwesenhei t der deutsche n Kammerrät e eine Pann e 
ode r einen demonstrative n Akt darstellte , geht aus den Quelle n nich t hervor . In 
jedem Fal l beschuldigt e in der darau f folgenden Kommissionssitzun g ein tschechi -
scher Vertrete r die Deutsche n der Illoyalitä t un d der Störun g des guten Verhältnisse s 
zwischen den beiden Völkern. 79 In Eger hingegen war am 6. Mär z 1930, dem Vor-
aben d von Masaryk s achtzigste m Geburtstag , der Ständig e Ausschuss der Verwal-
tungskommissio n klug genug, dem Staatsoberhaup t seine Reveren z zu erweisen. E r 
beschloss die Absendun g eines Huldigungstelegramm s un d richtet e die Empfehlun g 
an das Plenum , anlässlich der Feierlichkeite n aus Kammermittel n Widmunge n in 
Höh e von 50 000 Krone n vorzunehmen . 

Politisch e Tön e waren in den Verwaltungskommissione n im Allgemeinen nich t zu 
vernehmen . Aktenkundi g ist lediglich eine Ausnahm e aus Pilsen , die aus der aufge-
wühlte n ersten Nachkriegszei t stammt . Am 14. Juli 1919 wurde dor t zum Zeiche n 
der Verbundenhei t mit den französische n Freunde n über dem Kammergebäud e die 
Trikolor e gehisst. Kammerpräsiden t Matý s Pokorn ý prangert e in eine r krausen 
Mixtu r von tschechische m Nationalismus , Germanophobi e un d Antimarxismu s die 
„unselig e Abkehr" vom Vermächtni s Hus' , Havlíček s un d Comenius ' an . An die 
Stelle dieser tschechische n Heroe n seien Mar x un d Lassalle getreten , die Öffentlich -
keit sei ihre n un d den Lehre n andere r „deutsche r Propheten " verfallen. Es erging der 
Ruf nac h „Entösterreicherung" , nac h Befreiun g vom deutsche n Kultureinflus s un d 
der Orientierun g in Richtun g Westen . Ansonste n blieb der Alltag vom Nationa -

Protokol l der konstituierende n Sitzun g der Verwaltungskommission , 24.4.1919, Anlage zu: 
Handels - und Gewerbekamme r Eger an MPOŽ , 26.4.1919. NA, MPOŽ , Karto n 384, 15 
872/19. 
Ministerstv o vnitra [Innenministerium , MV], Abteilung N an MV-Präsidiu m und Předsed -
nictvo ministersk é rady [Präsidiu m des Ministerrats , PMR] , undatiert . NA, MPOŽ , Karto n 
408, sek 1/11 070/1918-23 . 
Rede Scherbs, Sitzun g der Handels - und Gewerbekamme r Eger, 15.4.1930. NA, MPOŽ , 
Karto n 386, sek 1/1 148/21/1930 . 
Rede Pokornýs , Vollversammmlun g der Verwaltungskommissio n der Handels - und Ge -
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litätenstrei t weitgehen d unberührt . Im Prage r Kammerallta g auftretend e Reibunge n 
waren weniger dem Konflik t zwischen Deutsche n un d Tscheche n als den gespann -
ten Beziehunge n zwischen Industri e un d Gewerb e geschuldet . Groß e un d kleine 
Produzente n seien zwar -  dies ließ Kammerpräsiden t Arnošt Grossman n zwischen 
den Zeilen durchbÜcke n - in der Kamme r „zusammengespannt" , in der Praxis lasse 
die Einhei t aber zu wünsche n übrig. 82 Auch im Jah r 1938, als die Sudetenkris e kul-
minierte , waren aus den Kammer n eher abwiegelnde Stimme n zu hören : Am 18. Ma i 
erklärt e in Pra g Kammerpräsiden t Jan Třebick ý vor der Vollversammlun g den Aus-
gleich zwischen Tscheche n un d Deutsche n zu einer politischen , per definitione m die 
Kammeraktivitäte n nich t berührende n Frage . Er bekundet e angesicht s der „klein -
lichen politische n Streitereien " das Interess e der Wirtschaf t an der Befriedun g der 
innere n Verhältnisse . In der Kamme r habe ma n seit jeher das Auskomme n mit den 
deutsche n Kollegen gesucht un d keine Unterschied e zwischen den Nationalitäte n 
gemacht. 83 Im Jun i sekundiert e Friedric h Scher b in Eger: Vorrangige Voraussetzun g 
einer gesunde n Entwicklun g der Wirtschaf t sei der Ausgleich zwischen Tscheche n 
un d Deutschen . Pflich t gerade der Kamme r „als Institutio n ausschließlic h wirt-
schaftliche r Natur " sei es, die Beachtun g wirtschaftliche r Notwendigkeite n zu for-
dem. 8 4 

Fazit 

Ma g die „tschechisch e Politik " in der Erste n Republi k auch von meh r ode r weniger 
unfreundliche n Gefühle n gegenüber „de n Deutschen " fundier t gewesen sein, so 
•wurd e diese unzweifelhaf t vorhanden e Dispositio n doc h nich t in ein umfassende s 
un d konsistente s antideutsche s Politikprogram m übersetzt : Di e Analyse der Über -
gänge von der „Politik " in die „Lebenswelt " mach t dies offensichtlich . Di e von 
der deutsche n Volkstumskampfrhetori k mancherort s behauptet e Existen z eines 
„Masterplans " entbehr t der Grundlag e -  ebenso übrigen s die tschechische n Ver-
schwörungstheorien . Zielsystem e un d Beweggründe der Akteure waren hierfü r zu 
vielschichti g un d komplex . Rhetorisch e Kraftakt e un d reale Aktivitäten müssen stets 
sorgfältig auseinande r gehalte n werden . 

Von erstrangige r Bedeutun g waren die für eine entwickelt e Industriegesellschaf t 
charakteristische n Eigengesetzlichkeite n rationale r Ökonomi e bzw. funktionale r 
Organisation . Diese Sacherforderniss e setzte n sich im hier vorgestellten Fal l weitge-
hen d durch . Nationalpolitisch e Bruchlinie n wurde n nich t immer , aber häufig durc h 
übernational e Interessen- , Aktions- un d Zugewinngemeinschafte n überwölbt . De r 
Normalfal l waren relativ stabile -  im vorliegende n Fal l administrati v bestimmt e 
un d rechtlic h fundiert e -  Regelunge n von Ansprüche n un d Handlungsspielräumen , 

Werbekamme r Pilsen, 14.7.1919, in: Věstník obchodn í a živnostenské komor y v Plzn i 1 
(1919)141. 
Rede Grossmanns , Sitzun g der Verwaltungskommissio n der Handels - und Gewerbe -
kamme r Prag, 24.2.1927. NA, MPOŽ , Karto n 522, sek 1/6269/24/1924 . 
Rede Třebickýs, Vollversammlun g der Handels - und Gewerbekamme r Prag, 18.5.1938. 
NA, PMR , Karto n 3958. 
Rede Scherbs, Vollversammlun g der Handels - und Gewerbekamme r Eger, 23.6.1938. NA, 
MPOŽ , Karto n 389, 68 477/1938 . 
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Eigentums- und Verfügungsrechten. Diese garantierten vermutlich nicht in jedem 
Fall dem deutschen Element einen „fairen Anteil" (was auch immer hierunter zu ver-
stehen wäre), zielten ersichtlich aber auch nicht auf Enteignung, Entrechtung und 
Verdrängung. 

Der Blick in die „Mikrokosmen", insbesondere die Feinanalyse des Ernennungs-
mechanismus zeigt, dass nicht alle Maßnahmen, die auf den ersten Blick antideutsch 
wirken, als solche intendiert waren. „Diskriminierung" der Deutschen war in vielen 
Fällen Resultat struktureller Eigentümlichkeiten des ökonomischen oder politischen 
Systems oder Folge zufälliger ungünstiger Umstände und Ereignisse. Die Schmäle-
rung der deutschen Position in den Kammern hängt mit den Eigenheiten der „ver-
säulten Demokratie" zusammen; die Proportionalisierung und der Interessenaus-
gleich via Paktierung führten zu den beschriebenen Erscheinungen. Versäulung war 
zum Beispiel auch verantwortlich dafür, dass die Bemühungen um eine Kammer-
reform über zwei Jahrzehnte hinweg ergebnislos blieben. Hierdurch und nicht 
durch „antideutsche Ranküne" wurden die Wahlen verhindert, die vermutlich den 
Deutschen einen prominenteren Platz in den Kammern gesichert hätten. Die Un-
beweglichkeit der Politik und der Schlendrian einer manchmal behäbig, ja sklero-
tisch anmutenden Bürokratie standen also einer durchgreifenden Reform im Weg. In 
Rechnung zu stellen ist andererseits, dass Trägheit und Erstarrung radikal-dynami-
sche Konfliktlösungen verhinderten, welche nach 1933 in der tschechoslowakischen 
Republik mancher insgeheim oder gar offen am unheimlichen großen Nachbarn 
bewunderte, die dem Land bis „München" jedoch erspart geblieben sind. 



Rüdiger Ritter 

MUSI K ALS E L E M E N T DE R L E G I T I M I E R U N G DE R 
T S C H E C H I S C H E N N A T I O N A L K U L T U R I N DE R 

Z W I S C H E N K R I E G S Z E I T 1 

Antonin Dvorak und die Zweckbestimmung der tschechischen Nationalmusik 

Josef Bartoš , ein seinerzei t bedeutende r tschechische r Musikkritiker , schrieb im Jah r 
1913 über Dvořák s Stellun g in der tschechische n Musi k Folgendes : 

Die Analyse von Dvořák s Werk ist für uns daher eine Erinnerun g daran : die tschechisch e 
Musik, derer wir uns vor den Ausländern rühmen , darf nich t an der Oberfläch e bleiben, darf 
sich nich t mit äußerem Exotismu s begnügen, auch wenn das der Weg war, der zu Welterfolgen 
führte ; unsere national e Eigenar t besteht in etwas viel Tieferem und als Preis für diese Wahrhei t 
müssen wir für die Zukunf t auch auf eine so markant e Musikerpersönlichkei t verzichten , wie 
Antoní n Dvořá k es war. 

Es mag auf den ersten Blick erstaunen , dass einer der berühmteste n tschechische n 
Komponiste n hier aus der nationale n Traditio n ausgeschlossen wird. Sieht ma n sich 
jedoch in der tschechische n Musikpublizisti k der damalige n Zei t etwas genaue r um , 
so stellt man fest, dass Barto š mit seiner Forderun g keineswegs allein dastan d un d 
auch keine r marginale n Nebenströmun g angehörte . Vielmehr repräsentiert e er mit 
dieser Einschätzun g einen Stran g des Diskurse s über die Zweckbestimmun g der 
tschechische n Musik , der sich von der Entstehun g der tschechische n Nationalmusi k 
moderne n Typs zur Zei t Smetana s bis in die Gegenwar t nachweise n lässt. 

Dabe i ging es -  diese beiden Facette n sind in dem Zita t gut erkennba r -  zum einen 
um die Bestimmun g dessen, was die „national e Eigenart " überhaup t sein sollte, zum 
andere n um dere n Verhältni s zum Ausland . Di e beiden Faktore n national e Eigenar t 
un d Welterfolg stande n für Barto š wenigstens im Falle Dvořák s in einem offensicht -
lichen Gegensat z zueinander . 

Hinte r diesem erstaunliche n Phänome n verbirgt sich eine fest gefügte Ansicht 
über den Sinn un d Zwec k der tschechische n Kunstmusik : Dies e sollte die „Kultur -
fähigkeit" un d dami t die Berechtigun g des tschechische n Volkes zur Nationswer -
dun g un d Staatsbildun g vor dem internationale n Publiku m unte r Beweis stellen . 
Musi k bildete somi t einen integrale n Teil der Legitimationsstrategi e der tschechi -
schen Nationalbewegung . De r Ausschluss Dvořák s aus der tschechische n nationale n 

Fü r seine hilfreichen Anmerkunge n zum Them a danke ich Herr n Prof. Dr . Manfre d 
Alexander (Köln) . 
Bartoš, Josef: Antoní n Dvořák . Kritická studie [Antoní n Dvořák . Eine kritische Studie] . In : 
Ders.: Kritické studie [Kritisch e Studien ] 3. Prah a 1913, 427. 
Vgl. Vít, Petr : Hudb a v program u českého národníh o hnut í doby předbřeznov é a po Říjno-
vém diplom u [Musik im Program m der tschechische n Nationalbewegun g im Vormärz und 
nach dem Oktoberdiplom] . In : Hudebn í věda 16 (1984) 195-199. 
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Musiktradition , wie ihn Barto š vornahm , war nu r der erste spektakulär e Fal l in eine r 
Diskussion , die sich durc h das gesamte 20.Jahrhunder t zog un d die sich mit der 
Frage auseinande r setzte , auf welche konkret e Weise die mit der tschechische n 
Nationalmusi k verbundene n gesellschaftliche n Ziele erreich t werden sollten . 

Im 20. Jahrhunder t kristallisierte n sich die Hauptargument e beider Seiten am 
Umgan g mit dem Erb e Smetana s un d Dvořák s einerseit s un d dem tschechische n 
Modernismu s der Zwischenkriegszei t andererseit s deutlic h heraus . Weshalb die 
Diskussio n der tschechische n musikalische n Intelligen z aber so engagiert geführt 
wurde un d eine so große politisch e Breitenwirkun g entfaltete , ist ohn e die Kenntni s 
der Rolle der Deutsche n un d der deutsche n Musi k in der tschechische n Kultu r un d 
der Tschechoslowake i nich t zu verstehen . Doc h bereit s die oberflächlich e Betrach -
tun g dieser Zusammenhänge , bei der es in diesem Beitra g leider bleiben muss, mach t 
nachvollziehbar , warum ein so beliebte r Komponis t wie Dvořá k aus der eigenen 
Musikkultu r ausgeschlossen werden konnte . Es wird zu zeigen sein, dass Dvořá k für 
grundlegend e Inkongruenze n des tschechische n Diskurse s mit dem (vor allem) 
westlichen Ausland stand . 

Di e Musik , die auf den ersten Blick vielleicht unpolitisc h un d weltfern erscheine n 
mag, erweist sich hier als eng mit den zeitgenössische n gesellschaftliche n Diskurse n 
verbunden. 4 Fü r den Historike r öffnen sich dami t neu e Herangehensweise n unte r 
Verwendun g bisher kaum genutzte r Quellen ; für den Musikwissenschaftle r ergibt 
sich die Möglichkei t einer sehr viel direktere n Verortun g seiner Diszipli n in eine r 
breit angelegten Kulturgeschichte . Dahe r könne n die hier angestellte n Überlegunge n 
für beide Diszipline n gleichermaße n von Nutze n sein. 

Smetana,  Dvorak und die tschechische Musikästhetik 

Di e Grundlinie n des tschechische n Musikdiskurse s lassen sich an der Auseinander -
setzun g um Dvořák , die paradigmatische n Charakte r hatte , gut verdeutlichen. 5 Da -
bei ist zunächs t zwischen einer musikästhetische n un d einer die Rezeptio n betref-
fenden Dimensio n dieses Streite s zu unterscheiden . In der Musikästheti k ging es 
vor allem um die Stellung , die man Dvořá k im Verhältni s zu seinem „Vorgänger " 
Smetan a einzuräume n berei t war. Heut e gelten Smetan a un d Dvořá k gleichermaße n 
als Symbolfiguren un d Exponente n der tschechische n Musik . Di e Positionen , die 
man ihne n im Musikdiskur s des frühe n 20.Jahrhundert s zusprach , unterschiede n 
sich jedoch beträchtlic h voneinander : Währen d ma n Smetan a als Model l für die 
gesamte tschechisch e Nationalmusi k ansah , war das bei Dvořá k nu r in eigentümlic h 
eingeschränkte r For m der Fall . 

Eine musikimmanent e Betrachtungsweis e greift hier notwendigerweis e zu kurz. Vgl. 
Beckerman,  Michael : In Search of Čzechnes s in Music . In : 19' -Centur y Music 10 (sum-
mer 1986) H . 1, 61-73. — Eine umfassende Einbettun g der Musik in die kulturell e tschechi -
sche Konzeptio n des 19.Jahrhundert s liefert Storck,  Christophe r R: Kulturnatio n und 
Nationalkunst . Strategien und Mechanisme n tschechische r Nationsbildun g von 1860 bis 
1914. Köln 2001. 
Die folgenden Ausführungen zum Streit um Dvořá k am Vorabend des Ersten Weltkrieges 
habe ich in etwas erweiterte r For m auf der Dvořák-Konferen z in Prag 2004 dargestellt 
(Druc k in Vorbereitung) . 
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U m die Wende zum 20.Jahrhunder t hatt e sich bereit s ein Kano n von Werken 
Smetana s seinen festen Plat z in der nationale n Kultu r erobert. 6 Als Inbegrif f tsche -
chische r nationale r Kunstmusi k repräsentierte n etwa die sinfonisch e Dichtun g „M á 
Vlast" (Mei n Vaterland ) un d die Festope r „Libuše " (Libussa) dere n ernste , hehr e 
Spielart ; die Komisch e Ope r „Prodan á nevěsta " (Di e verkaufte Braut ) hingegen die 
heiter e Variante . Wie exemplarisc h an der Ope r „Libuše " zu sehen ist, war mit der 
Kanonisierun g dieser Werke auch ein bestimmtes , die Kultu r prägende s Geschichts -
bild verbunden , nämlic h die Orientierun g an einem lange zurückliegende n „Gol -
dene n Zeitalter". 7 

An Dvořá k entspan n sich indessen alsbald ein musikästhetische r Streit. 8 Aus-
gehen d von der These , der musikalisch-stilistisch e Fortschrit t könn e ausschließlic h 
linea r verlaufen , sprache n Otaka r Hostinsk ý un d Zdeně k Nejedl ý Dvořá k jegliche 
Progressivitä t ab, da sie in seiner Musi k eine Weiterentwicklun g der Gedanke n 
Smetana s vermissten . Di e Ide e der Linearitä t der Musikentwicklun g ließ es auch 
nich t zu, beide Komponiste n als Exponente n bestimmte r Facette n der tschechische n 
Musi k gleichermaße n wertzuschätzen . Vielmehr war es gerade der sich festigende 
Mytho s um Smetana , der dem jüngeren Musike r sozusagen keine n Plat z meh r ließ. 
So kristallisiert e sich im ersten Jahrzehn t des 20. Jahrhundert s eine Sicht heraus , der 
zufolge Smetan a un d Dvořá k antagonistisch e Gegensätz e bildete n un d die tschechi -
sche Nationalmusi k auf der Basis der Werke Smetana s un d nich t auf dene n Dvořák s 
aufbaue n sollte. Dabe i meint e man , auf die Ansichte n un d Vorlieben des Publikum s 
keine Rücksich t nehme n zu dürfen . 

Der „falsche" Erfolg 

Di e tschechisch e Intelligen z des beginnende n 20.Jahrhundert s ordnet e der Kunst -
form Musi k einen philosophisch-metaphysische n Gehal t zu. Diese r war im Denke n 
der Zeitgenosse n - aber auch späte r noc h - entscheiden d für den Stellenwert , den 
Musi k in der Gesellschaf t einnehme n sollte. Ein e eigenständig e Musi k schien in 
besondere m Maß e dazu geeignet, das kulturell e Nivea u der tschechische n Kultu r zu 
demonstrieren . Dabe i ging es nich t um einfache s Musizieren , sonder n um eine „ver-
geistigte Kunst" . Hinte r dieser Ansicht stand keineswegs intellektuell e Arroganz , 
vielmeh r war sie eine Folge der Einsich t in den Grundcharakte r der Musi k als einer 
einerseit s ungegenständlichen , körperlosen , andererseit s anspruchvolle n Kunst . Ein e 
Nation , die etwas so Komplizierte s wie eine lebendige eigene Musi k vorweisen 

Einführen d Storck,  Christopher : Bedřich Smetana s Weg zum „Nationalkomponisten " und 
„Begründe r der tschechische n Musik". In : Mojžíšová, OlgalOttlová, Mart a (Hgg.) : Bed-
řich Smetan a 1824-1884. Repor t of the Internationa l Musicologica l Conferenc e Prah a 24.-
26.5.1994. Prah a 1995, 76-90. 
Karbusický, Vladimír: Libussa/Libuše . Das mythisch e Symbol des Patriotismu s und seine 
Rolle in der böhmische n Opernrepräsentation . In : Loos, Helmut/ Möller, Eberhar d (Hgg.) : 
Musikgeschicht e in Mittel -  und Osteuropa . Mitteilunge n der Internationale n Arbeits-
gemeinschaf t an der Technische n Universitä t Chemnitz.  Heft 3. Chemnit z 1998, 150-176. 
Vgl. Ottlová, Marta : The „Dvořá k Battles" in Bohemia : Czech Criticism of Antoni n 
Dvořá k 1911-1915. In : Beveridge, David R. (Hg.) : Rethinkin g Dvořák : Views from five 
Countries . Oxford 1996, 125-134. 
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konn t e -  so de r Argumenta t ionsgan g - , musst e also übe r hoc h spezialisierte s Per -
sona l in ausreichende r Zah l verfügen . So galt allein die Existen z eine r Na t iona lmus i k 
als unt rügl iche r Beweis für die Leistungsfähigkei t de r eigene n Intell igenz . 

Wesentlic h war es dabei , die A n e r k e n n u n g de r eigene n Musi k v on Vertreter n de r 
„führende n Mus ikna t ionen " zu erlangen. 9 D i e wichtigst e Roll e spielt e hierbe i die 
Bewer tun g in Deutschland , du rc h die tschechisch e Musikerzeugniss e „geadelt " ode r 
abgewerte t werde n konn t en . I n Deu t sch lan d jedoc h w u r d e D v o ř á k keineswegs kri -
tiklo s ode r gar überschwängl ic h aufgenommen. 1 0 Da s illustrier t z u m Beispie l da s 
Urte i l übe r de n Kompon i s t en , da s Alfred Heus s im „Musikal ische n Wochenb la t t " 
von 1904 abgab: 

Dvořá k brachte , gerade wegen seines echten , prächtige n Musikantentums , zu wenig ode r sozu-
sagen gar keine philosophische n Werte mit in die Musik , er war kein .tiefsinniger ' Meister ; das 
Criterium , ihn zu verstehen , ist lediglich das musikalische . Rein musikalisc h unser e Kuns t zu 
genießen , ist aber in unsere r Zei t zugunste n eines außermusikalische n Genusse s un d Ver-
ständnisse s ziemlic h stark abhande n gekomme n [...] . 

Weitere , gerad e von Deu t sche n formuliert e Vorbehalt e gegenübe r Dvořák s Mus i k 
lauteten , diese sei zu weni g ernsthaft ; m a n warf d e m K o m p o n i s t e n „Naiv i tä t " , ja 
sogar „Primit ivi tä t " vor. 1 2 Als besonder s verhängnisvol l für die tschechisch e Rezep -
t io n Dvořák s erwies sich da s Stereoty p des „böhmische n Mus ikan ten" , mi t de m de r 
K o m p o n i s t imme r wiede r belegt w u r d e . Das s Dvořák s Mus ikwerk e t r o t z allem 
belieb t waren , k o n n t e die Kri t ike r in ih re m Urte i l nich t milde r s t immen . E i n zeitge -
nössische r Rezensen t war gerad e stol z darauf , au s seine r über legene n Fachkenntn i s 
herau s zu urtei le n u n d sich nich t de r Akklamat io n de s durchschni t t l iche n Konze r t -
besucher s zu unterwerfen . 

Dies e Urte i l e ha t te n entscheidende n Einflus s auf die Bewer tun g Dvořák s in sei-
n e m Heimat land . Sie l ieße n de n Kurswer t , de r D v o ř á k im Vergleich zu seine m 
L a n d s m a n n Smetan a zugesproche n wurde , erheblic h sinken . Auc h seine Beliebt -
hei t be i m P u b l i k u m •wa r nich t geeignet , da s Ur te i l de r gestrenge n tschechische n 
Musikkr i t ike r -  die sich als ähnlic h elitä r erwiesen •wi e ihr e deutsche n Kollege n -
abzumildern . O t a k a r H o s t i n s k ý etwa , de r sein musikästhet ische s D e n k e n gan z nac h 
de n P rämis se n deu t sche r G e i s t e s g r ö ß e n ausr ich te te , k o n n t e im P u b l i k u m s -
geschmac k n u r ein e mi t Vorsich t zu be t rach tend e Verfälschun g de s künst ler ische n 

Clapham, John : Th e Disseminatio n Abroad of Czec h Musi c Toward s th e En d of th e 19l 

Century : its Exten t and its Limitations . In : Pečman,  Rudol f (Hg.) : Musi c of th e Slavonic 
Nation s and its Influenc e upo n Europea n Musica l Culture : Musicologica l Symposium . 
Brn o 1981, 119-125. 
Stöckl-Steinebrunner,  Karin : De r unbequem e Dvořák . Reaktione n der Musikkriti k auf die 
ersten Aufführunge n der Sinfonische n Dichtunge n im deutschsprachige n Raum . In : Doge, 
Klaus//ort , Pete r (Hgg.) : Dvořák-Studien . Main z 1994, 190-196. 

1 1 Heuss, Alfred: Anto n Dvořák . In : Musikalische s Wochenblat t 35 (12.5.1904) , 369. 
Diese Frag e diskutier t Černý, Mirosla v K.: War Dvořá k ein naiver Komponist ? In : Doge/ 
Jost (Hgg.) : Dvořák-Studie n 34-39 (vgl. Anm . 10). -  Vgl. auch Plantinga, Leon : Dvořá k and 
th e Meaningo f Nationalis m in Music . In : Beveridge (Hg.) : Rethinkin g Dvořá k 117-124, hier 
117 f. (vgl. Anm . 8). -  Botstein, Leon : Reversin g th e Critica l Tradition : Innovation , Moder -
nity, and Ideolog y in th e Work and Caree r of Antoní n Dvořák . In : Beckerman,  Michae l 
(Hg.) : Dvořá k and his World . Princeto n 1993, 11-55. 
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Ideal s sehen . I n de r Konsequen z verzichtet e ma n in d e m Lager , für da s Jose f Barto š 
im Jah r 1913 sprach , bei de r Kons t ruk t i o n de r tschechische n Na t iona lku l tu r bewusst 
auf D v o ř á k u n d seine Musik . H ä t t e m a n D v o ř á k in Deu t sch lan d als wegweisende n 
K o m p o n i s t e n u n d nich t nu r als „böhmische n M u s i k a n t e n " geehrt , wäre da s tsche -
chisch e Urte i l w o h l ander s ausgefallen . Sein e Erfolge in E n g l a n d 1 3 u n d de n U S A 1 4 

bliebe n zwar nich t ohn e Rückwi rkun g auf die Rezep t io n des K o m p o n i s t e n in sei-
n e m Heimat land , ve rmoch te n da s Stigm a de s „böhmische n Mus ikan t en " abe r nich t 
zu tilgen. 1 5 Paradoxerweis e war es gerad e die Vitalitä t de s „Mus ikan t en " Dvořák , die 
zu r A b w e r t u n g seine s Schaffen s führte . D e n n im Wirkungsmodel l de r tschechische n 
Na t iona lmus i k w u r d e n Smetan a u n d D v o ř á k als A n t i p o d e n verortet : Gal t de r erst e 
als nationale s Aushängeschild , w u r d e de r zweit e als ein e Art unl iebsam e Entgleisun g 
vers tanden . 

Das Fortwirken des Funktionsmodells in der Zwischenkriegszeit 

Di e En t s t ehun g de s unabhängige n tschechoslowakische n Staate s nac h d e m Ers te n 
Weltkrie g führt e keineswegs zu allseitiger Zufr iedenhei t in Kuns t u n d Kultur . 
Vielmeh r geriet da s Musik lebe n in ein e Orient ierungskr ise . D e n n nachde m die M u -
sik im 19. J a h r h u n d e r t ein wichtige s M e d i u m gewesen war, die tschechisch e N a t i o n 
als Kul turvol k zu präsent ieren , s tan d sie n u n m e h r vor de r Heraus forderung , diese m 
Ansp ruc h auc h gerech t zu werde n u n d zwar auf zweifach e Weise: Einerseit s galt es, 
die tschechisch e N a t i o n als eigenständi g u n d unverwechselba r zu präsentieren , ande -
rerseit s de n Nachwei s zu erbringen , dass sie ein gleichwertige s Glie d in de r Reih e 
europäische r Kul tu rna t ione n darstellte . Emi l Axman, 1 6 seinerzei t Schriftführe r de s 
Verein s für m o d e r n e Musik , charakterisiert e de n Zus tan d de r tschechische n zeitge -
nössische n Mus i k im Jahr e 1921 folgendermaßen : 

Sie steh t im Zeiche n der Krise. Am 28. Oktobe r 1918, als die Thron e fielen un d die Säulen der 
alten physische n Welt stürzten , flammt e der Kamp f im Reich e der Gedanke n auf. [...] Di e poli -
tische Selbständigkei t des tschechische n Volkes, welche Smetan a in seinen Werken prophezei -
te, war durc h den Umstur z erreicht , somi t der Ide e Volk un d Heima t wenigsten s in ihre r ein-
fachen Forderun g Genüg e getan . Dahe r mußt e nu n eine Neuorientierun g eintrete n un d dies 
wäre eine der Ursache n der Krise. 

I n de n erste n Jahre n nac h de r Staatsgründun g herrscht e offensichtlic h ein starke s 
Bewusstsein , de r e r rungene n poli t ische n Souveränitä t du rc h besonder e kulturell e 

Clapham, John : Dvorak' s Firs t Contact s with England . In : Musi c and Tim e 119 (1978) 758-
761. -  Slavíková,  Jitka : Dvořá k a Anglie ane b země , které mnoh o dlužím [Dvořá k un d 
Englan d ode r das Land , dem ich viel verdanke] . Praha , Litomyš l 1994. 
Tibbets, Joh n C. (Hg.) : Dvořá k in America . Portlan d 1993. 
Auf die Janusköpfigkei t von Dvořák s Erfolgen in den angelsächsische n Länder n für die 
Einschätzun g durc h die Tscheche n weist Antje Buchhol z hin . Buch holz, Antje: Antoni n 
Dvořá k un d die tschechisch e Nationalbewegung . Unveröff . Magisterarbeit . Köln 1998, 91. 
Übe r Axman un d seine Funktio n im damalige n tschechische n Musiklebe n vgl. Benetkovd-
Reittererová, Vlasta: Di e tschechisch e Modern e im Spiegel der publizistische n Tätigkei t von 
Emi l Axman. In : Březina, Aleš (Hg.) : Prage r Musiklebe n zu Beginn des 20. Jahrhunderts . 
Bern u. a. 2000, 27-38 (Jahrbuc h der Bohusla v Martinů-Stiftun g 1/1996) . 
Emi l Axman. In : Musikalmanac h für die tschechoslowakisch e Republik . Pra g 1922, 18. 
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Leistungsfähigkei t entspreche n zu müssen . Wie schon vor dem Krieg kam der Musi k 
dabei eine wichtige Rolle zu: Sie war ein „Exportartikel" , mit dem man für die eige-
ne Sache zu werben gedachte . Otaka r Šoure k erklärt e in seinem Aufsatz „Siegreich e 
Expansio n tschechische r Musi k auf fremde m Boden " aus dem Jahr e 1919, es sei 
„klar , dass das Erste , womi t wir in die Welt aufbreche n werden , um unser e kultu -
relle Reife zu beweisen, die tschechisch e Musi k sein wird." 1 8 

Zunächs t versucht e man , möglichs t nahtlo s an die bekannte n Funktionsmuste r 
anzuknüpfen . Folgerichti g wurde der Smetana-Mythos , der sich zu Beginn des 
Jahrhundert s gebildet hatte , weiter ausgebaut , Dvořá k hingegen weiter in den 
Hintergrun d gedrängt . Im Jahr e 1924 wurde n in Pra g un d in andere n Städte n der 
Tschechoslowake i Smetana-Festival s veranstaltet , die Smetana s Bedeutun g als 
„Nationalkomponist " unterstrichen . Es entstan d eine Zeitschrift , die sich kurz un d 
bündi g „Smetana " nannte . Dvořá k erfuh r keine vergleichbar e Wertschätzung . 

In der Folge der Smetana-Dvořák-Kontrovers e gerieten aber auch ander e Kom -
poniste n wie Josef Suk, den ma n der Dvořák- Richtun g zugeordnete , ins Kreuzfeue r 
der Kritik. 19 Mitunte r nahme n die Angriffe von Seiten der Kritike r groteske Züge an, 
etwa wenn gerade die besondere n Fähigkeite n un d kompositorische n Stärke n Suks 
- so z.B. seine Instrumentatio n -  allein wegen ihre r Näh e zur Ästhetik Dvořák s ab-
gelehn t wurden . So urteilt e Josef Barto š über Dvořák s un d Suks Werke, dass 

[...] Dvořák s Slawische Tänze erst dann ihren riesigen Erfolg erreichten , nachde m sie instru -
mentier t worden waren, und dies aus dem Grunde , weil ihre Instrumentatio n wohl nich t so 
sehr die Intensitä t der musikalische n Idee verstärkt, sonder n hauptsächlic h ihre Armut zu ver-
hüllen vermag. Eben darin waren Dvořá k und Suk wahre Meister , und vor allem deshalb waren 
(und sind) sie große Instrumentatoren . 

Suk konnt e machen , was er wollte, ihm wurd e keine Anerkennun g zuteil . Auch 
Eigenschaften , die allgemein als positiv gelten , ließen sich nac h Belieben umdeute n 
un d abwerten . Zude m war Suk der Schwiegersoh n Dvořáks . Vor diesem Hinter -
grund erschein t die Frag e berechtigt , ob nich t in seinem Fal l persönlich e Gegensätz e 
durc h konstruiert e kunstästhetisch-philosophisch e Theorie n kaschier t un d „objek -
tiviert " werden sollten . 

Versuch einer künstlerischen Lösung: Der Modernismus 

De r Diskur s über die tschechisch e Musi k erschöpft e sich währen d der Zwischen -
kriegszeit jedoch keineswegs darin , Smetan a als Helde n un d Dvořá k als Antihelde n 

Sourek,  Otakar : Vítězný výboj české hudb y na cizí půdu [Siegreiche Expansio n tschechi -
scher Musik auf fremdem Boden] . In : Hudebn í revue 12 (9.-10 . Jun i 1919) 388 f. 
Nouza,  Zdeněk : Suks Schaffen im Spiegel der zeitgenössische n tschechische n Musikkriti k -
die tschechisch e Musikkriti k im Spiegel der Musik von Josef Suk. In : Březina (Hg.) : Prager 
Musikleben 153-176 (vgl. Anm. 16). 
Bartoš, Josef. In : Smetan a 3 (1913) 156. -  Zur Orchestertechni k Suks auch Gabrielová, 
Jarmila : Die Orchestertechni k Josef Suks. In : Březina (Hg.) : Prager Musikleben 39-60 (vgl. 
Anm. 16). 
So vermute n Ottlová und Pospíšil, dass mit dem Streit Nejedlýs auch kulturpolitisch e 
Argument e getarn t werden sollten. Ottlová, Marta/ 'Pospíšil, Milan : Motive der tschechi -
schen Dvořák-Kritik . In : Döge/Jost (Hgg.) : Dvořák-Studie n 211 f. (vgl. Anm. 10). 
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zu stilisieren . Schließlic h sahen sich die Musike r un d Komponiste n nich t nu r mit 
einer völlig veränderte n politische n Situatio n konfrontiert , sonder n stande n auch vor 
künstlerisch-stilistische n Herausforderungen . Emi l Axman sah „in dem Erlösche n 
der stilistischen Kunstepisod e Impressionismus " eine weitere Ursach e der Krise. 22 

De r Impressionismu s sei eine -  so Axman weiter -  „de r Musi k fremd e Methode , 
welche ihre n Ursprun g in der Kuns t hat " un d der der „lebensspendend e Gedanke " 
fehle, wie er etwa in der Musi k Smetana s vorhande n sei.23 

Da s Ziel gerade der bedeutendste n Komponiste n der Zwischenkriegzei t bestan d 
nu n darin , eine Musi k zu schaffen, die einerseit s national e Eigenar t repräsentiere n 
un d andererseit s dem aktuelle n Stan d der Stilentwicklun g zumindes t entspreche n -
wenn diese nich t sogar maßgeblic h mitgestalte n -  sollte. Gerad e dieser zweite 
Aspekt hatt e eine politisch e Dimension , ging es doc h hier einma l meh r um den 
Nachwei s der künstlerische n Leistungsfähigkei t der Nation . Hinte r Name n wie 
Josef Bohusla v Foerster , Vítězslav Novák , Otaka r Ostrči l un d Leoš Janáče k stan d 
nich t nu r ein besonder s intensive s Bemühe n um den Stil, sonder n auch die Such e 
nac h neue n kulturelle n Orientierungen . 

Ein weiteres Kennzeiche n der Modernitä t der tschechische n Musikszen e war die 
Begeisterung , mit der währen d der 1920er Jahr e auch gerade „etablierte " Kom -
poniste n den Jazz aufnahmen. 24 In diesem Zusammenhan g sei nu r an Alois Háb a mit 
seinem Vierteltonklavie r erinnert : Háb a stand nich t unbeding t für die Haupt -
richtun g der tschechische n Modern e in der Musik , bildete aber sicher dere n Spitze , 
die auch über die Grenze n der Tschechoslowake i hinau s Aufmerksamkei t hervor -
rief.25 

Reflexionen über die Existenz und Begrenztheit des Funktionssystems 

In der tschechische n Musi k hatt e sich also nac h der Gründun g der Republi k ein 
lebendige r Modernismu s etabliert , der in Aufsehen erregende n avantgardistische n 
Experimente n wie der Musi k Hába s gipfelte. Wenngleic h diese Musi k der inter -
nationale n Öffentlichkei t erfolgreich künstlerisch e Qualitä t un d darübe r die 
„Existenzberechtigung " der Tscheche n als souverän e Kulturnatio n vermittelte , war 
sie im eigenen Lan d nu r sehr beding t als Mediu m nationale r Identifikatio n geeignet. 
Gesellschaftlich e Bindungskraf t konnt e sie nich t entwickeln , dafür fehlte ihr die 
emotional e Breitenwirkung, 26 die ein wesentliche s Merkma l gesellschaftlich funktio -

Emil Axman. In : Musikalmanac h 18 (vgl. Anm. 17). 
Ebenda. 
Vgl. Jiránek,  Jaroslav/Äöie£, ]oseílKošťál, Arnošt: Jazzové okouzlen í dvacátých let [Jazz-
Hexereie n der zwanziger Jahre] . In : Smetana,  Rober t u.a. (Hgg.) : Dějiny české hudebn í 
kultur y 1890/1945 [Geschicht e der tschechische n Musikkultu r 1890/1945] . Bd. 2: 1918/ 
1945. Prah a 1981, 450 f. -  Poledňák,  Ivan: Jazz v kontext u české hudebn í kultur y Qazz im 
Kontex t der tschechische n Musikkultur] . In : Opus musicum 16 (1984) 8, 247-253, hier 250. 
Jiránek,  Jaroslav: Hábů v čtvrttónov ý klavír a jeho literatur a [Das Vierteltonklavie r Hába s 
und seine Literatur] . In : Smetana  (Hgg.) : Dějiny české hudebn í kultury, Bd. 2, 297 f. (vgl. 
Anm. 24). 
Der Stil der Romanti k bzw. Nachromanti k hingegen, der im 19. Jahrhunder t europawei t 
dominierte , war offensichtlic h für die gesellschaftliche Mobilisierun g erheblich besser ge-
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nalisierte r Kuns t bildet . Vor allem die experimentelle , avantgardistisch e Mus i k de r 
Zei t w u r d e oft nich t verstanden ; ein größere s H inde rn i s für die gesellschaftlich e 
Wirksamkei t v on Kuns t lässt sich k a u m denken . Diese s Unvers tändni s äußer t e sich 
gelegentlic h in mi lde m Spott , so stichelt e z u m Beispie l Emi l Axma n gegen die 
Vier te l tonmusi k de r Schul e Alois Hábas : 

Heut e sind wir wieder Zeuge n des Musikfortschritt s in Tongestalt . Fall s dies der recht e Weg 
ist, dan n wird der folgende Fortschrit t Fünftel- , Sechstel- , Siebenteltön e bringen - hier geht 
eigentlic h der Fortschrit t ad infinitum , zum vollständigen Musiknebel . 

H i e r lässt sich ein e Parallel e zu r Situatio n de r tschechische n Li tera tu r ziehen . 
Letizi a Kos tne r weist darau f hin , dass es in de r damalige n tschechische n Li tera tu r 
zwei Rich tunge n gab, die schar f voneinande r getrenn t waren : ein e kons t ru ier t e 
„ h o h e " u n d ein e an tradi t ionel le n M u s t e r n orient ier t e Richtung , von dene n „de r 
erst e Typu s [... ] kein Pub l iku m [hatte] , de r ander e kein e Zukunf t als Li tera tu r eu ro -
päische r M a ß s t ä b e . " 2 8 D i e modernis t isch e Rich tun g in de r Mus i k lässt sich mi t d e m 
ersten , die Ide e de r Smetana-Nachfolg e mi t d e m zwei te n Li te ra tur typu s vergleichen . 
Di e Or ien t ie rungskämpf e in de r Mus i k ware n also kein isolierte s P h ä n o m e n , son -
der n Ausdruc k eine r umfassendere n Kont rovers e übe r de n „Cha rak t e r " de r N a t i o n 
u n d de r neue n Republ ik . 

Scho n im Jahr e 1924 sahe n sich die Anhänge r de r modernis t i sche n R ich tun g mi t 
eine m weitere n P rob l e m konfront ier t : I n diese m Jah r fand de r Kongres s de r In ter -
nat ionale n Gesellschaf t für N e u e Mus i k ( I G N M ) z u m erste n Ma l in Pra g statt . 
Endl ic h hat t e die tschechisch e Intell igen z Gelegenheit , die aktuelle n Entwick lunge n 
in de r Musi k direk t u n d vor O r t zu erleben . Dabe i musst e sie die schockierend e 
Erkenntn i s machen , dass sie von de r tschechische n Musikpress e gezielt falsch infor -
mier t w o r d e n war. Dies e hat t e in ihre n Berichte n übe r da s internat ional e Musik lebe n 
ein e intensiv e Selbs tbeweihräucherun g betr iebe n u n d die tschechisch e Mus i k stet s 
hochgelobt . Diese s Bemühen , de r eigene n Mus i k auf diese m Wege die ih r angeblic h 
gebührend e u n d vorenthal ten e Ge l tun g zu verschaffen , hat t e im In lan d ein völlig 
illusionäre s Bild von de r Bedeu tun g de r tschechische n M o d e r n e für die in ternat io -
nal e Mus i k ents tehe n lassen. 2 9 

eignet . De r hier aufscheinend e Zusammenhan g zwischen Musiksti l un d gesellschaftliche r 
Wirkkraft der Musi k stellt ein aussichtsreiches , aber erst ansatzweise bearbeitete s For -
schungsfeld dar . 
Axman,  Emil . In : Smetan a 13 (1923) 5. 
Kostner, Letizia : Čtená ř hledá autor a (a naopak) . Problém y komunikac e v české literatuř e 
ranéh o obrozen í [Leser such t Auto r (un d umgekehrt) . Problem e der Kommunikatio n in 
der tschechische n Literatu r der frühe n Wiedergeburt] . In : Bláhová,  Kateřin a (Hg.) : Ko -
munikac e a izolace v české kultuř e 19. století . Sborní k příspěvků z 21. ročník u sympozi a 
k problematic e 19. století , Plzeň , 8.-10. březn a 2001 [Kommunikatio n un d Isolatio n in der 
tschechische n Kultu r des 19. Jahrhunderts . Sammelban d der Beiträge des 21. Jahrgang s der 
Symposie n zur Problemati k des 19. Jahrhunderts , Plzeň , 8.-10. Mär z 2001]. Prah a 2002. 
247-254 , hier 254. 
Březina, Aleš: Di e Darstellun g des ausländische n Musikleben s in der tschechische n 
Musikpress e zu Beginn des 20. Jahrhunderts . In : Březin a (Hg.) : Prage r Musiklebe n 36 (vgl. 
Anm . 16). 
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Di e n u n einsetzend e Selbstreflexio n berühr t e auc h ander e grundsätzl ich e Fragen . 
So w u r d e da s K o n z e p t de r tschechische n Mus i k als patr iot ische s Projek t z u m erste n 
Ma l zumindes t ansatzweis e auf de n Prüfstan d gestellt . Boleslav Vomáčka , de r 
Chefredakteu r de r „List y H u d e b n í mat ice " (Zeitschrif t de s musikalische n Kul tur -
vereins) , schrie b daz u Folgendes : 

Grundlag e der tschechische n Musi k ist ein ungeschriebene r Moralkodex . Musi k ha t einen 
höhere n Sinn , sie mu ß eine r Ide e dienen , es werden ihr nich t nu r rein musikalische , sonder n 
auch politische , nationale , repräsentativ e Aufgaben auferlegt . Nac h der erschütternde n Kriegs-
erfahrun g habe n wir Got t weiß was erwartet , un d dabe i kame n nu r musikalisch e Spielereie n 
un d Witze. Dagegen ha t unser e Musi k imme r „Programm" , sie will etwas ausdrücken , es man -
gelt ihr absolu t an dem von der I G N M geforderte n musikalische n „Nichts" . 

G e d a n k e n wie diese ließe n nich t nu r de n Smetana-Kul t obsole t erscheinen , sie 
erschlosse n auc h zumindes t ein e A h n u n g davon , dass Mus i k jenseit s eine s a pr ior i 
gegebene n poli t ische n Wirkungssystem s existiere n könn te . Da s führt e zu r Revisio n 
v on Ansichten , die sich seit Anfan g des 20. J ah rhunder t s kanonisc h verfestigt hat ten . 
I m Jahr e 1930 verurteil t e Vladimi r H e l f e n de n S tandpunk t O t a k a r Hos t inskýs , sagte 
sich v on de n ästhetische n Model le n de r J a h r h u n d e r t w e n d e los u n d erklärt e de n 
Stilpluralismu s z u m ers t rebenswer te n Pr inz i p de r tschechische n Musik . Bedenk t 
man , mi t welche r Unbed ing the i t n o c h zu Begin n des Jah rhunder t s da s Argumen t 
de r Lineari tä t de r Mus iken twick lun g ver t re te n w o r d e n war -  n ich t zule tz t u m de n 
im In - u n d Auslan d so erfolgreiche n D v o ř á k zu verurteile n -  erschließ t sich , was für 
eine n gewichtige n Schrit t diese Äuße run g für die tschechisch e Mus ikku l tu r darstell -
te . x So bemerkenswer t G e d a n k e n diese r Art auc h waren , sie bliebe n Episode . Da s 
zeigt die Fo r t s e t zun g de r obe n zit ierte n Äuße run g Vomáčkas . K a u m war nämlic h 
de r Mange l in de r Mus i k einma l ausgesprochen , n a h m de r A u t o r auc h scho n •wiede r 
Zufluch t z u m al thergebrachte n Model l de r Sinnstiftung : 

Unser e Musi k mu ß dem Musikgeni e unsere s Volkes treu bleiben , sie soll „dichterisch-musika -
lisch" un d „tief" bleiben , wenn sie ihre n besondere n Charakte r bewahre n will, für welchen 
allein sie auf dem Weltforu m gefragt werden kann . 

Die tschechisch-deutsche Problematik und die Politisierung der Musik 

Da s Projek t de r Na t iona lmus ik , so wie es im Kontex t de r nat ionale n Bewegunge n 
de s 19. J ah rhunder t s in gan z O s t - u n d Os tmi t t e l eu rop a ents tand , sah sich mi t eine m 
grundsätz l iche n Widerspruc h konf ron t ie r t : 3 3 D i e Ide e de r Na t iona lmus i k be ruh t e 

Vomáčka,  Boleslav: De r Zustan d der zeitgenössische n tschechische n Musi k im Stro m der 
internationale n Musik . In : Listy Hudebn í matic e (1. Oktobe r 1925) 1-4. 
Diese r Schrit t blieb allerding s folgenlos, da Nejedl ý in der Nachkriegszei t wiederu m das an 
Smetan a orientiert e linear e Funktionsschem a der tschechische n Musi k aufbaue n konnte . 
Vomáčka: Zustan d der zeitgenössische n tschechische n Musi k (vgl. Anm . 30). 
Ein e detailliert e Darstellun g dieser Problemati k am Beispiel der polnische n Musi k un d des 
Komponiste n Stanisla w Moniuszk o bei Ritter, Rüdiger : Musi k für die Nation : De r 
Komponis t Stanisla w Moniuszk o (1819-1872 ) in der polnische n Nationalbewegun g des 
19. Jahrhunderts . Frankfurt/M . u.a . 2005 (Mitteleurop a - Osteuropa . Oldenburge r Bei-
träge zur Kultu r un d Geschicht e Ostmitteleuropa s 6). Hie r insbesonder e das Kapite l „Zwe i 
Dilemmat a der Standortbestimmung" , 446-484 . 
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wesentlich auf dem Gedanken , die musikalische n Forme n un d das kompositorisch e 
Handwerkszeu g der anerkannte n Musiknatione n der Zei t zu übernehmen , diese 
aber mit einem genuin eigenen Inhal t auszufüllen . Dami t sollte eine Musi k geschaf-
fen werden , die zwar unverwechselba r eigen, den Vorbildern aber gleichwertig war. 
Da s Verhältni s zwischen diesen beiden Faktore n musst e genau austarier t sein, den n 
enthiel t die national e Musi k zu wenig „eigene " Elemente , lief man Gefahr , der blo-
ßen Nachahmun g bezichtig t zu werden . War sie „zu eigenständig" , rechnet e man 
mit abfälligen Kommentare n von Seiten der „anerkannten " Musiknationen . U m 
dere n Urtei l aber ging es, schließlic h wollte ma n mit Hilfe der Nationalmusi k 
kulturell e un d dami t auch politisch e Gleichwertigkei t demonstrieren . Aus diesem 
Grun d war die Orientierun g an der Musi k Italiens , Frankreich s un d Deutschland s 
geradezu alternativlos. 34 

Wie die europäisch e un d insbesonder e die ost-  un d ostmitteleuropäisch e 
Diskussio n um Richar d Wagner zeigt, 35 war das beileibe kein ausschließliche s Pro -
blem der tschechische n Nationalbewegung . Im Falle der tschechische n Kultu r gab es 
jedoch im Unterschie d zu vielen andere n ost-  un d ostmitteleuropäische n National -
musikbewegunge n noc h einen zweiten Grun d für diese fast zwanghaft e Orientie -
run g gerade am deutsche n Element . Di e tschechisch e Kultu r stand nich t erst seit der 
so genannte n nationale n Wiedergeburt , sonder n bereit s seit dem Mittelalte r in einem 
symbiotische n Verhältni s zur deutschen . Im 19. Jahrhunder t entwickelte n sich in den 
böhmische n Länder n zwei Nationalismen , die einande r strukturel l überau s ähnlic h 
waren . Beide Nationalbewegunge n waren von ihre r sozialen Zusammensetzun g her 
gleichermaße n kleinbürgerlic h geprägt. Scho n um die Wend e zum 20.Jahrhunder t 
bestande n in Böhme n zwei national e Parallelgesellschafte n -  un d eben nich t eine 
von der einen Nationalitä t dominiert e Adels- un d eine von der andere n Nationalitä t 
dominiert e Bauern - ode r Bürgerkultu r •wi e in andere n ostmitteleuropäische n Län -

Wie neuer e Untersuchunge n zeigen, handelt e es sich auch im italienischen , französische n 
und deutsche n Fall um Nationalmusike n mit politische r Funktion , die Legitimations -
aufgaben waren hier freilich ander e als in Ostmitteleuropa . Vgl. Pauls, Birgit: Giusepp e 
Verdi und das Risorgimento . Ein politische r Mytho s im Proze ß der Nationsbildung . Berlin 
1996 (Politisch e Ideen 4). -  Gerad e im deutsche n Fall zeitigte jedoch der Aufbau eines 
Gegensatze s von deutsche r „Weltmusik " gegen „bloß national e Musik" seine Auswir-
kungen — ein Mythos , der bis ins letzte Jahrhundertdritte l gerade im östlichen Europ a sehr 
wirkungsmächti g war. Die Zusammenhäng e sind augenblicklic h erst in den Anfängen auf-
gearbeitet . Vgl. einführen d Loos, Helmut : Problem e der Musikgeschichtsschreibun g zwi-
schen Ost- und Westeuropa . In : Niemöller, Klaus Wolfgang/Loos , Helmu t (Hgg.) : Die 
Musik der Deutsche n im Osten und ihre Wechselwirkun g mit den Nachbarn . Ostseerau m 
- Schlesien -  Böhmen/Mähre n -  Donauraum . [Symposion ] vom 23. bis 26. Septembe r 1992 
in Köln . Bonn 1994, 1-17 (Deutsch e Musik im Osten 6). 
Vgl. dazu einführen d Maček,  Pet r (Hg.) : Das International e Musikwissenschaftlich e Kollo-
quium . Richar d Wagner -  Nationalkulture n -  Zeitgeschichte . 2.-4.10.1995 , Brno . Prah a 
1996. -  Speziell zum tschechische n Fall Černý, Miroslav K.: Ohlas díla Richard a Wagnera 
v české hudebn í kritice let 1847-1883 [Das Echo des Werks Richar d Wagners in der tsche-
chischen Musikkriti k der Jahre 1847-1883]. In : Hudebn í věda 22 (1985) 216-235. -  Kar-
busický, Vladimír: Zum „Wagnerianismus " in der tschechische n Musikkultur . In : Musik des 
Ostens 11 (1989)241-250 . 
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dem . Da s Ergebni s dieses spezifischen Nationsbildungsprozesse s war ein besonder s 
intensive r Konkurrenzkamp f zwischen Tscheche n un d Deutschen. 36 

Es ist davon auszugehen , dass die deutsch e kulturell e Präsen z in Böhme n mit 
zunehmende m nationale m Ausdifferenzierungsprozes s auch im tschechische n 
Musikdiskur s mit wachsende r Unruh e gesehen wurde , konnte n die Deutsche n doc h 
nich t nu r auf ihre Leistunge n in den böhmische n Länder n verweisen, sonder n auch 
auf die Unterstützun g von gleich zwei benachbarte n deutschsprachige n Staaten . 
Zumindes t in der Vorstellun g nationa l gesinnte r tschechische r Intellektuelle r bildete 
dieses Potentia l eine Bedrohung. 37 Da s Gefüh l der Unterlegenhei t hielt auch nac h 
1918 an, den n das Deutsch e Reic h un d das „kleine " Österreic h galten in der tsche -
chische n Wahrnehmun g nich t minde r als Gefahr . Fü r diese Befindlichkeite n spielte 
die Frage , inwieweit die Deutsche n Böhmen s sich tatsächlic h als Teil der großen 
deutsche n Kulturnatio n sahen , keine Rolle . In der Tat orientierte n sich die böhmi -
schen Deutsche n erst in den 1930er Jahre n im Gefolge von Konra d Henlein s 
Sudetendeutsche r Parte i eindeuti g am nunmeh r nationalsozialistische n Deutschland . 
Zuvo r war nich t einma l die Ide e einer Zusammengehörigkei t der böhmische n un d 
mährische n Deutsche n Allgemeingut gewesen; die erst allmählich e Entstehun g einer 
gemeinsame n Identitä t der in den böhmische n Länder n lebende n Deutsche n zwi-
schen 1918 un d 1938 lässt sich z.B. an der Genes e un d Verbreitun g des Begriffs 
„sudetendeutsch " nachvollziehen. 38 Das s es den Deutsche n in Böhme n un d Mähre n 
auch in der musikalische n Kultu r nich t gelang, mit einer Stimm e zu sprechen , zeig-
te die Situatio n auf dem Gebie t der Musikzeitschriften. 39 

Di e kulturelle n Beziehunge n zwischen Deutsche n un d Tscheche n wurde n von 
Zeitgenosse n auch als Proble m der tschechoslowakische n Kulturpoliti k wahrge-
nommen . So beschreib t etwa der deutsch-böhmisch e Komponis t un d Pianis t Erwin 
Schulhof f den Leite r der Prage r tschechische n Philharmoni e Václav Talich als „wich -
tigstes Bindeglied zwischen Prage r Tschechen - un d Deutschtum " angesicht s eines 
„Bodens , dessen politisch e Gegensätz e unüberbrückba r erscheinen " -  un d zwar 

So Lemberg, Hans : Tschechen , Slowaken und Deutsch e in der Tschechoslowakische n Re-
publik 1918-1938. In : Storch, Dietma r (Hg.) : Tschechen , Slowaken und Deutsche . Nach -
barn in Europa . Bonn 1995, 30-49, hier 30. 
Interessan t ist die Parallele zum polnische n Musikdiskurs : Mit der Entstehun g des unab -
hängigen Staates setzte hier in noch erheblich stärkerem Maße eine Sinndiskussio n ein, da 
nun die Forderunge n erfüllt waren und es keine Gegne r mehr gab. Vgl. Demska-Trebacz, 
Mieczyslawa: Wokól problemó w polskosci (1918-1939) . W Polsce pol^czonej , zjednoczo -
nej.. . [Übe r Problem e des Polentum s (1918-1939) . Im vereinten , geeinten Polen... ] In : 
Zeszyty Naukow e 23 (1989) 43-116. -  Fü r die tschechisch e musikalische Intelligen z hinge-
gen stellte nach wie vor das deutsch e Elemen t eine präsent e Bedrohun g dar, die dem Kampf 
um Eigenständigkei t auch in der Zwischenkriegszei t seine Berechtigun g verlieh. 
Keineswegs nämlic h verstande n sich bereits zur Zeit der Gründun g der Tschechoslowa -
kischen Republi k alle in diesem Land lebende n Deutsche n als „Sudetendeutsche" . Die 
Ausweitung dieses Begriffs, der den vorherigen Begriff der „Böhmerland-Bewegung " er-
setzte, war vielmehr ein Prozess, der mit der fortschreitende n Ethnisierun g der Minder -
heiten in der Tschechoslowake i und speziell der Entwicklun g im Deutsche n Reich einher -
ging. Vgl. Lemberg: Tscheche n 40 (vgl. Anm. 36). 
Ludvová,  Jitka: Das deutsch e Musikzeitschriftenwese n in Böhme n 1860-1945. In : Březina 
(Hg.) : Prager Musikleben 123-140 (vgl. Anm. 16). 
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deswegen , weil Talic h „i n de r Landeshaupts tad t de r Einzig e [ist] , de r in seine n K o n -
zerte n v on einheimische n Kompon i s t e n tschechisch e u n d deutsch e Werke gleichzei -
tig aufführt. " Schulhof f bezeichne t die Konzer t e Talich s als 

[...] Kundgebungen , [...] welche demonstrative n Charakte r tragen un d für das kulturell e 
Annäherungsbedürfni s beredte s Zeugni s ablegen. Di e Individualitä t Talichs , welche sich sol-
cherar t als Vermittle r zwischen zwei Natione n betätigt , stellt für Pra g eine Besetzun g dar, des-
sen Wert überhaup t nich t abzuschätze n ist un d dessen Tate n kulturpolitisc h von unüberseh -
barer Iragweit e sind. 

Auc h Schulhof f selbst tra t als Vermitt le r in Erscheinung . So wirk t e er z u m Bei-
spiel entscheiden d an de r S o n d e r n u m m e r de r „Musikblä t te r des A n b r u c h " mit , die 
au s Anlass de s Prage r Musikfeste s de r I G N M erschien . F ü r dieses Heft , da s de r 
aktuelle n tschechoslowakische n Musikszen e gewidme t war, u n d in d e m auc h sein 
Beitra g übe r Talic h erschien , hat t e er die Prage r A u t o r e n eingeworben. 4 1 

Tro t z solche r hoffnungsvolle r Ansätz e für eine n Dia lo g innerhal b de r deutsch -
tschechische n „Konf l ik tgemeinschaf t" 4 2 auf d e m Gebie t de r Kultur , 4 3 u n d o b w o h l 
die herausragend e Stellun g de r tschechische n Mus i k in B ö h m e n keinesfall s gefährde t 
war, herrscht e in de r tschechische n Musikszen e Miss t raue n gegenübe r de n D e u t -
sche n u n d ihre n Aktivi täten . Als ein frühe s Beispie l für die Folge n diese r missgün -
stigen A tmosphä r e lässt sich die Trennun g de s bis dahi n gemeinsame n Musiker -
verbande s in ein tschechische s u n d ein deutsche s Pendan t im Jah r 1909 anführen . 

Auc h auf deutsche r Seit e sah m a n sich du rc h tschechisch e K o n k u r r e n z herausge -
fordert : So erwartete n Vertrete r de r deu t schböhmische n musikalische n Intell igen z 
u m Richar d Batk a eine n deu t schböhmische n H e i m a t k o m p o n i s t e n . 4 4 D o c h ein 
Künstler , de r als personell e A n t w o r t de r Deu t sche n in de r Tschechoslowake i auf die 
alte n u n d neue n „große n N a m e n " de r tschechische n Mus ikku l tu r hät t e gelten kön -
nen , erschie n auc h in de r Zwischenkriegszei t nicht . 

D e n n o c h reagiert e die tschechisch e Öffentlichkei t u n d reagierte n staatlich e Stelle n 
äußers t empfindlic h auf alle Anze iche n für deutsch e kulturell e Hegemoniebes t re -

Schulhoff Erwin : Václav Talich . In : Musikblätte r des Anbruc h 7 (1925) H . 1, 254 f., hier 
zitier t nac h Widmaier,  Tobia s (Hg.) : Erwin Schulhoff . Schriften . Hambur g 1995, 55 (Ver-
drängt e Musi k 7). 
Widmaier,  Tobias : Nachwor t un d Kommentare . In : Ebenda 118. 
De r Begriff stamm t von Křen, Jan : Di e Konfliktgemeinschaft . Tscheche n un d Deutsch e 
1780-1918. Münche n 1996 (VCC 71). 
Di e unterschiedliche n Wertunge n in der Literatu r weisen darau f hin , dass die Beziehunge n 
zwischen Deutsche n un d Tscheche n in der Tschechoslowake i durc h Konflikt e wie Ge -
meinsamkeite n gleichermaße n geprägt waren . Vgl. dazu Lemberg: Tscheche n (vgl. 
Anm . 36), Abschnit t „Begegnunge n von Tscheche n un d Deutsche n in der Erste n Repu -
blik", 41-43 . -  Schamschula,  Walter : Geschicht e der tschechische n Literatur . Bd. 3: Von 
der Gründun g der Republi k bis zur Gegenwart . Köln u.a . 2004. Schamschul a kennzeichne t 
die „intellektuell e Kultu r der Erste n Republik " als „letzt e Kultu r auf dem Bode n der 
Kronländer , dere n national e Gruppe n sich noc h in einem Gespräc h miteinande r befanden" . 
Ebenda 13. 
Koch, Klaus-Peter : Richar d Batkas vergebliches Warten auf einen deutsch-böhmische n 
Heimatkomponisten . In : Loos, Helmut IKeym , Stefan (Hgg.) : National e Musi k im 20. Jahr -
hundert . Kompositorisch e un d soziokulturell e Aspekte der Musikgeschicht e zwischen 
Ost - un d Westeuropa . Konferenzberich t Leipzig 2002. Leipzig 2004, 106-117. 
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bunge n - ode r auf das, was sie dafür hielten . Gleic h in den Anfangsjahren der tsche -
choslowakische n Republi k sucht e man das Musiklebe n un d die Musi k des Staate s zu 
„entdeutschen" . Diese s Bestreben , der als Nationalstaa t verstandene n Neugründun g 
eine dementsprechend e national e Musi k zu geben, spielte in den Schrifte n zeitge-
nössische r Theoretike r wie etwa J. M. August ode r Václav Zubat ý ebenso eine Rolle 
wie in den Werken der Komponisten. 45 Ereignisse wie die Prage r Tonfilmaffäre 46 

sind möglicherweis e ebenfalls in diesen Zusammenhan g einzuordnen. 47 

Zugleic h -  un d gegenläufig zu den politische n Missklängen - bestan d die Sym-
biose von deutsche r un d tschechische r Musikszen e weiter. Ein Beispiel für dieses 
Zusammenwirke n ist die Tatsache , dass die Viertelton-Musi k von Alois Háb a un d 
seiner Schul e -  die Verkörperun g des tschechische n Modernismu s schlechthi n -  von 
Erwin Schulhof f eingeführ t un d dadurc h erst bekann t gemach t wurde . In private r 
Rund e äußert e sich Schulhof f ebenso positiv über die Ide e der Vierteltönigkei t wie 
negativ über die Kompositionsfähigkei t Hábas , dessen Künst e er als „schlechteste n 
Dilettantismus , Lächerlichkeit , ja sogar Kompositionsschwindel " bezeichnete. 48 An-
gesichts der Heftigkei t un d Emotionalität , in der diese un d ander e Vorwürfe geäu-
ßer t wurden , ist es höchs t bemerkenswert , dass Schulhof f nich t auf diffamierend e 
Klischee s über das Tschechisch e bzw. das Deutsch e zurückgriff. Dami t schwam m 
Schulhof f eindeuti g gegen den Stro m der Zeit , den n meist perpetuierte n die böhmi -
schen Deutsche n in ihre n Äußerunge n über die tschechisch e Musi k Stereotyp e aus 
dem 19. Jahrhunder t -  wie zum Beispiel die Vorstellun g von der primitive n tsche -
chische n Volksmusik -  un d wertete n dami t die tschechisch e Musi k insgesamt ab. 
Auch un d gerade im Fal l eines Komponiste n wie Antoní n Dvořá k tru g das zusätz -
lich zur Sensibilisierun g der Tscheche n bei. 

Selbst Erwin Schulhoff , intime r Kenne r der deutsche n un d tschechische n Musik , 
•wa r bei der Beurteilun g tschechische r Musike r von den Nachwirkunge n romanti -
scher Stereotypi k nich t ganz frei, auch wenn er letztlic h zu positiven Urteile n ge-
langte . So macht e er als wesentliche n Grun d für die Qualitä t der Musi k Leoš 
Janáček s dessen Verbundenhei t mit der „heimatliche n Scholle " aus, nämlic h der 
„mährische n Erde , welche für ihn Klan g bedeutete" , un d behauptete , „gerad e das ist 

Jiránek,  ]aros\av/Pukl,  01dřich/5e^ , Josef/Ceny/ , Miroslav K.: Ideová koncepc e „odně -
mčení " českého hudebníh o života [Die Konzeptio n der „Entgermanisierung " des tschechi -
schen Musiklebens] . In : Smetan a u.a. (Hgg.) : Dějiny české hudebn í kultury, Bd. 2, 72 f. (vgl. 
Anm. 24). 
Am 24. Novembe r 1924 kam es anlässlich der Vorführun g deutschsprachige r Tonfilme in 
Prag zu Ausschreitunge n der Tschechen , was zu einem Notenwechse l tschechoslowaki -
scher und deutsche r offizieller Stellen führte . Vgl. Alexander, Manfre d (Hg.) : Deutsch e 
Gesandtschaftsbericht e aus Prag. Innenpoliti k und Minderheitenproblem e in der Ersten 
Tschechoslowakische n Republik . Bd. 3: Von der ersten übernationale n Regierun g bis zum 
Vorabend der nationalsozialistische n Machtergreifun g in Deutschland , 1926-1932. Doku -
ment e 100-102, Münche n (im Druck) , 292-299 (VCC 49/3) . 
Bemerkenswer t ist die Parallele des Konzept s der „Entgermanisierung " zu einigen Positio -
nen der Diskussion um Ger d Albrecht als Dirigen t der Tschechische n Philharmoni e zu 
Beginn der 1990er Jahre , als ebenfalls die bloße Tatsach e eines Deutsche n am tschechische n 
Dirigentenpul t geeignet war, die Idee einer nationale n Abgrenzung gegenüber den Deut -
schen wieder aktuell werden zu lassen. 

4 8 Widmaier  (Hg.) : Schulhof f 121 (vgl. Anm. 40). 
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es, was dem pathologisc h komplizier t empfindende n Europäe r fern liegt un d das 
innige Verständni s für .fromm e Einfalt ' abgehen läßt." 4 9 

Bei der Tradierun g von Stereotype n im zeitgenössische n Musikdiskur s konnte n 
sich die Deutsche n Böhmen s un d Mähren s der Unterstützun g der aus dem Deut -
schen Reic h un d Österreic h sicher sein. Unabhängi g von eigener Erfahrun g beur -
teilte ma n hier die tschechisch e Musi k nac h wie vor auf der Basis gängiger Slawen-
un d Tschechenstereotypen , etwa im Gefolge von Erns t Morit z Arndt . Insbeson -
dere Dvořá k musst e für deutsch e Kommentatore n als Beleg tschechisch-slawische r 
Primitivität , Naivitä t un d einfache n Musikantentum s herhalten. 50 Ihr e Übersteige -
run g erfuhre n diese Urteil e schließlic h von nationalsozialistische n Autoren . 

Di e tschechisch e Musikkultu r befand sich also in mehrfache r Hinsich t in eine r 
schwierigen Lage: Di e eigene Musi k sollte gerade bei der Natio n Anerkennun g fin-
den , die ersten s die tschechisch e Musi k aufgrun d von Voreingenommenheite n beur -
teilte , zweiten s den Tscheche n nich t nu r in einem Konflik t zu benachbarte n Staaten , 
sonder n auch in innerstaatliche n Streitigkeite n un d Konkurrenze n gegenübertrat , 
un d die dritten s ihr ablehnende s Urtei l in der sich ausbreitende n nationalsozialisti -
schen Ideologi e bis ins Absurde steigerte . Diese Dilemmat a erwiesen sich in der 
Zwischenkriegszei t als nich t lösbar. 

Mi t dem End e der nationalsozialistische n Okkupatio n un d der folgenden Ver-
treibun g der Deutsche n aus den böhmische n Länder n entstan d eine völlig neu e 
Situation , in dere n Folge sich auch die deutsch-tschechische n Musikbeziehunge n 
neu ordneten . Bis es jedoch abermal s zu eine r Umwertun g der Rolle Dvořák s kam, 
musste n viele Jahrzehnt e vergehen . Den n nac h 1945 wurd e Zdeně k Nejedl ý Kultur -
minister , dami t wurde eine national-kommunistisch e Sicht der Ding e zur Staats -
ideologie erhoben . 

Der Ausweg: Flucht vor der deutschen Kulturf 

Da s oben erwähnt e Verdikt gegen den Impressionismu s war jedoch nich t nu r durc h 
stilkritisch e Betrachtunge n zustand e gekommen , sonder n ging auch mit Grundsatz -
entscheidunge n über die kulturell e Ausrichtun g der Erste n Republi k einher , die die 
national e tschechisch e Musi k neu verorte n un d so dere n Eigenständigkei t gegen-
über der nac h wie vor als Bedrohun g empfundene n deutsche n Präsen z sichern sollten . 
Explizit ausgesproche n wurde dieser Gedankengan g einma l meh r von Emi l Axman, 
der einen Gegensat z zwischen der „philosophisc h belastete n deutsche n Kultur" , der 
„de m slawischen Geis t sympathische n Leichtigkeit , [...] der französische n Kultur -
inspirationen " un d der „Ide e des Panslawismus " aufbaute. 52 

Schulhoff,  Erwin: Leoš Janáček . In : Musikblätte r des Anbruch 7 (1925) 5, 237, hier zitiert 
nach Widmaier  (Hg.) : Schulhof f 51 (vgl. Anm. 40). 
Vgl. den Überblic k über die Dvořák-Rezeptio n bei Doge, Klaus: Dvořák . Leben , Werke, 
Dokumente . Main z 1991, Kapite l „Ein Blick in die Geschicht e der Dvořák-Rezeption" , 
423-431, bes. 429. 
Hudec,  Vladimír: Zu Nejedlýs Auffassung der tschechische n nationale n Musikkultur . In : 
Pečman,  Rudol f (Hg.) : Colloquiu m Czech Music , Brno 1974. Brno 1985, 134b-140. 
Hie r zitiert nach Benetková-Reittererová: Die tschechisch e Modern e 15 (vgl. Anm. 16). 
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In gewisser Hinsich t kan n man also die vermehrt e Auseinandersetzun g der tsche -
chische n Musikszen e mit slawischem (Janáček ) ode r französische m Gedankengu t 
(Martinů ) in der Zwischenkriegszei t als Reaktio n auf die empfunden e Bedrohun g 
der Selbstständigkei t der tschechische n Musi k auffassen. Gerad e die jüngere 
Komponistengeneratio n entdeckt e die französisch e Kuns t un d Kultu r als Mitte l 
gegen den „deutsche n Kulturimperialismus". 53 Da s Ergebni s waren oftmal s Brüch e 
mit bisherigen Traditionen . So findet sich in Bohusla v Martinů s „Česk á rapsodie " 
(Tschechisch e Rhapsodie ) an der Stelle, an der bisher stets ein Hussitenchora l in Er -
scheinun g getrete n war, ein Chora l der Böhmische n Brüder . Hie r lässt sich zugleich 
auch ein veränderte s Geschichtsbil d erkennen . Nich t zufällig war es gerade der seit 
1923 in Pari s lebend e Martinů , der die tschechisch e Musi k von ihre r romantische n 
Ideologi e lösen wollte, die er als „deutsch e Metaphysik " verstand , un d an dere n 
Stelle er eine neoklassizistisch e Ausrichtun g propagierte. 54 

Resümee: Inkongruenz des tschechischen Selbst- und Fremdbildes 

Di e Gründ e für den Ausschluss Dvořák s aus der tschechische n Musiktraditio n soll-
ten hier deutlic h geworden sein: Seit den Tagen Smetana s wurde Musi k in der tsche -
chische n Kultu r als etwas verstanden , das auch politische n Zielen diene n sollte. 
Mithilf e der Musi k sollte der Anspruc h untermauer t werden , zu den kulturel l hoc h 
stehende n Natione n zu gehören . Gerad e die Musi k schien dafür besonder s geeignet 
zu sein. Wer etwas so Kompliziertes , Filigranes , vom gewöhnliche n Alltagsleben so 
weit Entfernte s wie eine hochstehend e Musikkultu r aufzuweisen hatte , der musst e 
auch über eine weit entwickelt e Kultu r in allen andere n Bereiche n verfügen. 

Di e Instanz , auf dere n Urtei l es hier in besondere r Weise ankam , waren deutsch e 
Komponiste n un d Musikkritiker , was die Angelegenhei t ums o schwieriger machte , 
verban d Tscheche n un d Deutsch e doc h eine jahrhundertealt e Konfliktsymbiose . Da s 
Grundproblem , vor dem jede ostmitteleuropäisch e Musiknationalbewegun g des 
19. Jahrhundert s stand , stellte sich im tschechische n Fal l also auf verschärft e Weise. 

Da s eigentlich e Proble m bestan d darin , dass gerade in Bezug auf die tschechisch e 
Musi k im Ausland bereit s feste Heterostereotype n existierten . Di e tschechische n 
Kommentatore n sahen sich mit einem Bild der Tscheche n un d der tschechische n 
Musi k konfrontiert , das die Funktionalisierun g der Musi k als Ausdruc k eigener kul-
turelle r Hochwertigkei t entscheiden d behinderte , un d das, obwoh l -  ode r gerade 
weil -  es sich dabe i um kein negatives Bild handelte , da es Böhme n als ein „Musik -
land " un d die Tscheche n als talentiert e Musike r beschreibt . Bekann t wurd e der 
Ausdruc k von Böhme n als dem „Konservatoriu m Europas" . 

Halbreich, Harry : Werke französische r Komponiste n in den Konzerte n von Václav Talich 
und der Tschechische n Philharmoni e bis 1923. In : Březina (Hg.) : Prager Musikleben 62 
(vgl. Anm. 16). 
Fukač,  Jiří: Die Last des Nationalismu s und die Suche nach den „überzeugen d tschechi -
schen" Stilparadigmen . In : Loos/Keym  (Hgg.) : National e Musik im 20. Jahrhunder t 104 f. 
(vgl. Anm. 44). -  Vgl. auch Horská,  Pavla: Relation s franco-tchěque s avant et aprěs la pre-
miére guerre mondiale . In : Březina (Hg.) : Prager Musikleben 67-76 (vgl. Anm. 16). -
Labelle,  Nicole : Roussel, Martin ů et la presse musicale tchěque . In : Ebenda 99-122. 
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Diese s Image , so positiv es auch gemein t sein konnte , war jedoch nich t dasjenige, 
das die Vertrete r der tschechische n musikalische n Intelligen z sehen wollten ; viel-
meh r widersprac h es ihre n Bemühunge n sogar gänzlich . Den n man wollte eben nich t 
als Volk von „fiedelnde n Dorfmusikanten" , sonder n als eine auf höchste r Stufe 
stehend e Kulturnatio n wahrgenomme n werden . Fü r die tschechische n Kommenta -
tore n bestan d das Grundübe l des im Ausland gängigen Bildes von tschechische r 
Musi k also in der Zentrierun g auf einen Folklorismus , dem zugleich etwas Pri -
mitives anhaftete . So galt die ausländisch e Wertschätzun g Dvořák s in der tschechi -
schen Diskussio n als Beleg für die Dominan z eines auf pittoreske n Folklorismu s 
reduzierte n Image s der tschechische n Musik . Dvořák s Musi k schien somi t im 
Ausland - so sahen es seine tschechische n Gegne r -  eher Stereotyp e tschechische r 
Rückständigkei t zu bestätigen als den hochkultivierte n Charakte r der tschechische n 
Kultu r zu dokumentieren . Angesicht s des unbedingte n Willens der tschechische n 
Intelligenz , die Musi k zur Demonstratio n eines hohe n kulturelle n Niveau s zu funk-
tionalisieren , musst e Dvořák s Werk folgerichti g als ungeeigne t für national e Legi-
timierungszweck e erscheinen . 

De m Versuch, diesem Proble m in der Zwischenkriegszei t durc h die Propagierun g 
des tschechische n Modernismu s zu entfliehen , war ebenfalls kein Erfolg beschieden . 
De r tschechisch e Modernismu s blieb im Ausland bis auf wenige Ausnahme n einem 
breitere n Publiku m so gut wie unbekannt : Di e Komponisten , die Axman als Hoff-
nungsträge r ansah , sind im heutige n tschechische n Musiklebe n un d auch im Ausland 
nu r Kenner n bekann t un d vermochte n somit auch in der Rückscha u die Erwar -
tunge n Axmans nich t zu erfüllen. 55 

Da s Dilemm a des tschechische n Musikdiskurse s bestan d also darin , dass der Wille 
zur Konsolidierun g der eigenen Natio n zu einer Isolatio n führte , da Ansichte n pro -
pagiert un d Urteil e gefällt wurden , die internationa l auf Unverständni s stoße n muss-
ten : So erschie n es ohn e Kenntni s der tschechische n Diskussionszusammenhäng e 
unsinnig , einen so erfolgreiche n Botschafte r des Tschechentum s wie Dvořá k aus der 
Nationalkultu r verbanne n zu wollen. Andererseit s hätt e die Bereitschaf t zur Kom -
munikatio n mit dem Ausland , d. h. die Annahm e des Fremdbildes , automatisc h die 
Aufgabe 'wesentliche r Punkt e der eigenen Standortbestimmun g nac h sich gezogen. 
Grundpfeile r wie die Ide e der Vorbildhaftigkei t Smetana s un d die Rückstufun g 
Dvořák s 'wären dan n nich t meh r zu halte n gewesen.56 Erst in der allerjüngsten Zeit , 
d.h . nac h 1989, beginn t dieses Funktionsmodel l 'wirkungslos zu werden. 57 

Da s Dilemm a des tschechische n Musikdiskurse s verweist zugleich auf ein Ver-
mittlungsproblem : Di e Grundidee , mithilf e der Musi k das eigene hoh e kulturell e 

Axman nenn t Name n wie Otaka r Zich , Rudol f Karel, Jan Kunc und viele ander e mehr . Vgl. 
Benetkovd-Reittererová: Die tschechisch e Modern e 15 (vgl. Anm. 16). 
Ich übernehm e hier das Beschreibungsmodel l „Kommunikatio n -  Isolation " für die tsche-
chische Kultur , das in den Beiträgen einer Pilsener Tagung aus dem Jahr 2001 überzeugen d 
begründe t und illustriert wurde. Vgl. Bláhová (Hg.) : Komunikac e a izolace v české kultuř e 
19. století (vgl. Anm. 28). 
Eine bemerkenswert e Nachwirkun g ist die Tatsache , dass die Dvořák-Forschun g weitaus 
weniger entwickel t ist und deutlic h weniger Titel hervorgebrach t hat als die wissenschaft-
liche Beschäftigun g mit Smetana . 
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Niveau zu beweisen, scheiterte, da man im Ausland die tschechische Musik nicht auf 
der Grundlage der kunstästhetischen Ansichten tschechischer Kritiker, sondern auf 
der Grundlage eigener Stereotype über die tschechische Kultur wahrnahm. Ganz 
offensichtlich war es den musikalischen Eliten nicht gelungen, das Bild einer mo-
dernen, leistungsfähigen, flexiblen tschechischen Musikkultur im Ausland zu ver-
ankern. 



Manuel Schramm 

T R A N S N A T I O N A L E W I R T S C H A F T S B E Z I E H U N G E N 
U N D SYMBOLISCHE R E G I O N A L I S I E R U N G E N . 

DIE M U S I K I N S T R U M E N T E N I N D U S T R I E IM 
S Ä C H S I S C H - B Ö H M I S C H E N G R E N Z R A U M 1870-1933 

Einleitung 

„Klingenthal u. seine Umgebung ist die Heimat der Musikinstrumente" - das ver-
kündete eine Werbeanzeige der Firma Meinel und Herold im Jahr 1933 (Abb. 1). Die 
Firma war laut Selbstdarstellung Deutschlands größtes Musikinstrumentenversand-
geschäft mit Sitz in der vogtländischen Stadt. „Nirgends auf der ganzen Welt", so 
erklärte die Anzeige weiter, „gibt es eine gleiche bodenständige Industrie. Einige 
hundert Betriebs- u. Heimarbeiter stellen unsere Instrumente her [...]".1 Dem Text 
war eine Abbildung des Wappens von Klingenthal beigefügt, das eine stilisierte Harfe 
zeigte. Interessant ist an der Anzeige, dass nur Klingenthal als Zentrum der Musik-
instrumentenindustrie bezeichnet wurde, was einige Hersteller in Markneukirchen 
wohl anders gesehen haben dürften. Vielmehr ließ die Anzeige mit dem vagen 
Begriff „Klingenthal und seine Umgebung" auch offen, über 'welchen geografischen 
und administrativen Raum sich diese „bodenständige Industrie" erstreckte. Ins-
besondere hätte es manchen potentiellen Konsumenten womöglich interessiert, ob 
unter „Umgebung" auch das nahe, aber jenseits der deutsch-tschechischen Grenze 
gelegene Graslitz (Kraslice) verstanden wurde. In der Tat bezog nämlich die vogt-
ländische Musikinstrumentenindustrie viele Instrumente oder Vorprodukte aus der 
Tschechoslo'wakei. Das verschwieg die Anzeige wohl nicht ganz zufällig, denn ge-
rade in Zeiten der Weltwirtschaftskrise hatten wirtschaftsnationalistische Argumente 
Konjunktur. 

Die für den südlichen Teil des sächsischen Vogtlands gebräuchliche Bezeichnung 
„Musikwinkel" hatte zunächst eine recht enge Begrenzung. Geprägt wurde sie 
von dem vogtländischen Mundartdichter Max Schmerler. Im Vorwort zu seiner 
Sammlung von Dorfgeschichten, die 1914 unter dem Titel „Aus dem Musikwinkel" 
erschienen, beschrieb Schmerler die Lage des Musikwinkels als den südwestlichsten 
Teil Sachsens, wo Sachsen Böhmen berühre und das Erzgebirge in das Vogtland 
übergehe.2 Die dort hergestellten Musikinstrumente gingen mit den Namen der Orte 
Markneukirchen und Klingenthal hinaus in alle Welt. Für Schmerler war also der 
„Musikwinkel" auf Sachsen beschränkt, die böhmische Musikinstrumentenindustrie 
fand bei ihm keine Erwähnung. 

Das führt zu der Leitfrage des Aufsatzes: Inwieweit wurden zwischen 1871 und 
1933 die benachbarten Gebiete in Sachsen und Böhmen, die wirtschaftlich durch die 

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden (HSTAD) Wirtschaftsministerium 116. 
Schmerler, Max: Aus dem Musikwinkel. Sächsische Dorfgeschichten. Leipzig, Wien 1914,1. 

Bohemia 47 (2006/07) 1, 69-83 
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Abb. 1: Werbeanzeig e von Meine l un d Herold , 1933." 

HSTA D Wirtschaftsministeriu m 116 (vgl. Anm . 1). 
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Musikinstrumentenindustrie geprägt waren, als Einheit wahrgenommen und inwie-
weit überwog die Perzeption zweier, in Konkurrenz stehender Wirtschaftsräume? 
Mit anderen Worten: Welche konkurrierenden symbolischen Regionalisierungen 
konnten sich behaupten? Konnten wirtschaftliche Gemeinsamkeiten und Abhängig-
keiten staatliche Grenzen transzendieren oder setzte sich die Prägekraft moderner 
Nationalstaaten durch? Anschließend an die Einleitung erläutert der zweite Ab-
schnitt des Beitrages kurz die konzeptionellen Grundlagen des Zusammenhangs 
zwischen wirtschaftlichen, politischen und symbolischen Regionalisierungen, der 
folgende Abschnitt 3 geht auf die Nationalitätenkonflikte innerhalb der böhmischen 
Wirtschaft im Untersuchungszeitraum ein. Abschnitt 4 skizziert dann die Entwick-
lung der Musikinstrumentenindustrie im sächsisch-böhmischen Grenzraum zwi-
schen den 1860er Jahren und der Weltwirtschaftskrise. Abschnitt 5 bringt Beispiele 
für die vielfältigen Klagen über die Konkurrenz aus dem benachbarten Gebiet, die 
meist von sächsischen Unternehmern und Wirtschaftsverbänden vorgebracht wur-
den, bisweilen aber auch von der anderen Seite der Grenze kamen. Abschnitt 6 kon-
trastiert diese Beschwerden mit den grenzüberschreitenden wirtschaftlichen Ver-
flechtungen in der Musikinstrumentenindustrie. Abschnitt 7 schließlich widmet sich 
den Diskussionen, die in der Zwischenkriegszeit um Herkunftsbezeichnungen für 
Musikinstrumente und Instrumententeile geführt wurden, als einem Beispiel für die 
Auseinandersetzung mit Kooperation und Konkurrenz. Letztlich überwog, so die 
These, auf beiden Seiten der Grenze das Bewusstsein der wirtschaftlichen Zusam-
mengehörigkeit, so dass auf die Einführung von Herkunftszeichen verzichtet wurde. 
Die beteiligten Akteure waren Unternehmer und Wirtschaftsverbände wie Handels-
und Gewerbekammern, sowie staatliche Stellen, z.B. das Sächsische Wirtschafts-
ministerium. 

Wirtschaftliche, politische und symbolische Regionalisierungen 

Als konzeptioneller Hintergrund für vorliegende Überlegungen dient die Literatur 
über soziale und symbolische Regionaüsierungen, die in Anlehnung an das Werk des 
Sozialgeografen Benno Werlen entstanden ist. Diese Literatur geht nicht von einem 
starren Konzept von Region aus, sondern nimmt die willkürlichen und un-
willkürlichen Konstruktionsprozesse von Regionen in den Blick, also das alltägliche 
Regionen-Machen oder Regionalisieren. Eine Region ist dabei primär eine „Sinn-
ordnung", die, nach Ernst Cassirer, dem „Raum seinen bestimmten Gehalt und seine 
eigentümliche Fügung"4 gibt. Regionen beruhen in der Perspektive der kulturwis-
senschaftlichen Forschung auf sozialen und symbolischen Prozessen der Regiona-
lisierung, des Regionen-Machens.5 Benno Werlen bezeichnet Region als „ein in Be-
zug auf einen bestimmten Gesichtspunkt sozial definiertes Gebiet der Erdober-

Cassirer, Ernst: Mythischer, ästhetischer und theoretischer Raum. In: Ders: Symbol, Tech-
nik, Sprache. Aufsätze aus den Jahren 1927-1933. 2. Aufl. Hamburg 1995, 93-119, hier 102. 
Siegrist, Hannes: Region, Regionalisierung und Regionalismus in Mitteldeutschland aus 
europäischer Perspektive. In: John, Jürgen (Hg.): „Mitteldeutschland". Begriff - Geschichte 
- Konstrukt. Rudolstadt 2001, 91-108, hier 98. 
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fläche".6 Er unterscheidet drei verschiedene Formen der Regionaüsierung: erstens 
die produktiv-konsumtive, zweitens die politisch-normative und drittens die infor-
mativ-signifikative.7 Im Fall der sächsisch-böhmischen Musikinstrumentenindustrie 
geht es um die Frage, wie produktive Regionalisierungen, also die Ausdehnung einer 
bestimmten Branche des produzierenden Gewerbes im Raum, mit politisch-norma-
tiven RegionaÜsierungen, insbesondere der Grenze zwischen Sachsen und Böhmen 
bzw. Deutschland und der Tschechoslowakei, interagieren und dabei informativ-
signifikative Regionalisierungen, also die Wahrnehmung des Raumes, verändern oder 
hervorbringen. 

Auch Konzepte aus den Wirtschaftswissenschaften und der Wirtschaftsgeschichte 
thematisieren die Prägekraft wirtschaftlicher Prozesse für Regionen. Ein Klassiker 
ist dabei Alfred Marshalls Untersuchung von „industrial districts" oder Gewerbe-
landschaften.8 Diese sind gekennzeichnet durch weit mehr als nur eine lokale oder 
regionale Konzentration von Unternehmen derselben Wirtschaftsbranche. Zu einem 
„industrial district" gehört vielmehr die Existenz von gemeinsamen Normen und 
Institutionen, die das Verhältnis von Kooperation und Konkurrenz austarieren. Er 
ist in der Regel kleinbetrieblich strukturiert und kennt ein starkes Maß an zwischen-
betrieblicher Kooperation.9 In diesem Modell bedingen sich produktive und in-
formativ-signifikative RegionaÜsierungen wechselseitig. Politisch-administrative 
RegionaÜsierungen können hierbei unterstützend wirken, sind aber nicht konstitu-
tiv. Der Wirtschaftshistoriker Sidney Pollard geht in seiner Untersuchung des euro-
päischen Industriaüsierungsprozesses sogar davon aus, dass politisch-administrative 
Grenzen für den Verlauf der Industrialisierung vernachlässigbare Faktoren gewesen 
seien. Nach diesem Ansatz bildeten sich also die produktiven RegionaÜsierungen 
•weitgehend unabhängig von den politisch-administrativen, zum Teil auch über Gren-
zen hinweg. Ob das im Fall der böhmisch-sächsischen Musikinstrumentenindustrie 
ähnlich war, 'wird im Folgenden untersucht. 

Böhmische Wirtschaft und Nationalitätenkonflikte 

Bevor die Frage der RegionaÜsierungen im böhmisch-sächsischen Grenzraum er-
örtert werden kann, ist auf eine andere potentielle Konfliktlinie hinzuweisen, die für 
die böhmische Wirtschaft im späten 19. Jahrhundert an Bedeutung gewann, und 
zwar auf die Spannungen zwischen tschechisch- und deutschsprachigen Böhmen, die 
in der Literatur meist als „Nationalitätenkonflikte" bezeichnet werden. Ihr wirt-
schaftlicher Hintergrund liegt in den Industrialisierungsprozessen, die sich in Mittel-

Werlen, Benno: Identität und Raum. Regionalismus und Nationalismus. In: Soziographie 7 
(1993) 39-73, hier 42 (Hervorhebung im Original). 
Ders.: Sozialgeographie alltäglicher Regionalisierungen. Bd. 2. Globalisierung, Region und 
Regionaüsierung. Stuttgart 1997, 295 ff. 
Marshall, Alfred: Principles of Economics. An Introductory Volume. 8. Aufl. London 1938, 
267 f. 
Pohl, Jürgen: Regionale Kultur und regionale Wirtschaftsstruktur. Die Funktion von Nor-
men und Institutionen in „industrial districts". In: Sozialer Sinn 1 (2004) 31-48. 
Pollard, Sidney: Peaceful Conquest. The Industrialization of Europe 1760-1970. Oxford 
1981. 
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europ a bekanntlic h regiona l mit unterschiedliche n Geschwindigkeite n vollzogen. 11 

Innerhal b des Habsburgerreich s waren es im 19. Jahrhunder t zunächs t die überwie-
gend deutschsprachige n Gebiete , in dene n die Industrialisierun g Fu ß fasste. Die s 
tru g nich t unbeträchtlic h zu dem Überlegenheitsbewusstsei n des deutschsprachige n 
Bürgertum s der Donaumonarchi e bei. Im letzte n Dritte l des 19. Jahrhundert s wurde 
diese Dominan z jedoch durc h zwei Prozess e infrage gestellt. Zu m einen beganne n 
Migrationsprozess e von tschechischsprachige n Arbeiter n in die stärker industriali -
sierten nordböhmische n Gebiete , die bis dahi n überwiegen d ode r fast ausschließ -
lich deutschsprachi g gewesen waren . Zu m andere n setzte gleichzeiti g auch die 
Industrialisierun g der überwiegen d tschechischsprachige n Gebiet e ein. 12 

Di e zunehmende n wirtschaftliche n Kontakt e zwischen den verschiedene n Be-
völkerungsgruppe n in Nordböhmen , die sich aus der tschechische n Migratio n er-
gaben, sind in der ältere n Literatu r zumeis t unte r dem Aspekt ihre r Konflikthaftig -
keit gesehen worden . Demnac h verhinderte n mehrer e Faktore n die erfolgreich e 
Integratio n der tschechischsprachige n Zuwanderer , nämlic h die Struktu r der neue n 
Industriestädte , dere n Stellun g im politische n System un d der wachsend e tschechi -
sche Nationalismus. 13 Neuer e Forschunge n über die Wirtschaftsbeziehunge n zwi-
schen Tscheche n un d Deutsche n in der Tschechoslowake i der Zwischenkriegszei t 
betone n demgegenüber , dass dere n Zusammenlebe n „übe r weite Strecke n hin ge-
radez u als undramatisch e Alltagsreaütä t bezeichne t werden kann". 1 4 So ha t etwa 
Christop h Boyer in seiner Studi e über die Handels - un d Gewerbekammer n in der 
Tschechoslowake i der Zwischenkriegszei t ein Beispiel für die Entwicklun g von Ko -
operatio n un d Konkurren z vorgestellt: Di e Dominan z tschechischsprachige r Wirt-
schaftsangehörige r in vielen regionale n Kammer n seit den 1880er Jahre n un d die 
Errichtun g einer zentrale n Verwaltungskommissio n 1919 weckte bei vielen Deut -
schen die Befürchtung , es werde zu einer schleichende n „Tschechisierung " der Kam -
mer n kommen . 6 Von eine r gezielten Verdrängun g der Deutsche n konnt e allerding s 
nich t die Red e sein. Di e Zunahm e der quantitative n Repräsentatio n von Tscheche n 
in den Kammer n bzw. Verwaltungskommissione n hatt e ihre Ursach e vielmeh r in der 
politische n Struktu r des tschechoslowakische n Staates. 17 Zude m wurde die natio -
nale Konkurren z häufig durc h die Ernennun g vermittelnder , für beide Seiten akzep -
tabler Persönlichkeite n abgemildert. 1 

Ebenda. - Kiesewetter, Hubert : Region und Industri e in Europ a 1815-1995. Stuttgar t 2000 
(Grundzüg e der moderne n Wirtschaftsgeschicht e 2). 
Smelser, Ronald : German-Czec h Relation s in Bohemia n Frontie r Towns. The Industriali -
zation and Urbanizatio n Process . In : Hitchins, Keith (Hg.) : Studies in East Europea n Social 
History . Bd. 2. Leiden 1981, 62-87, hier 64 f., 76. 
Ebenda 65 f. 
Boyer, Christoph : National e Kontrahente n oder Partner ? Studien zu den Beziehunge n zwi-
schen Tscheche n und Deutsche n in der Wirtschaft der ČSR (1918-1938) . Münche n 1999, 
VII. 
ebenda 173 f. 

16 Ebenda 178. 
Ebenda 273. 
Ebenda 215. 
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Die böhmische Musikinstrumentenindustrie war von den Nationaütätenkonfük-
ten insgesamt nur wenig betroffen. Die nordböhmischen Kleinstädte Grasütz und 
Schönbach (Luby) bildeten kaum das Ziel tschechischsprachiger Immigranten, die 
eher Arbeit in der Schwerindustrie suchten.19 Der tschechische Bevölkerungsanteil 
im Kammersprengel Eger (Cheb) belief sich 1910 auf 8,3 Prozent. Die tschechische 
Minderheit in Graslitz bestand nur aus einigen wenigen Personen.20 

Die wirtschaftliche Entwicklung der Musikinstrumentenindustrie 

Es ist relativ schwierig, verlässüche Zahlen über die wirtschaftliche Entwicklung der 
Musikinstrumentenindustrie in Böhmen und Sachsen zu finden. Die verfügbaren 
Daten hat Kurt Kauert in seiner unveröffentlichten Dissertation von 1969 zusam-
mengetragen.21 Die Handels- und Gewerbekammer Plauen schätzte die Zahl der 
Beschäftigten in der vogtländischen Musikinstrumentenindustrie 1871 auf insgesamt 
etwa 3 000. Einigermaßen zuverlässige Daten liegen dann erst wieder für das Jahr 
1928 vor, als die Zahl der Arbeitskräfte auf 11255 - und damit fast das Vierfache von 
1871 - geschätzt wurde. Eine andere Schätzung spricht sogar von 17000 Arbeits-
kräften für 1927.22 Das verdeutlicht die enorme Expansion der Industrie in diesem 
Zeitraum von nur knapp 60 Jahren. Es wird allerdings vermutet, dass das Maximum 
der Beschäftigtenzahlen schon kurz vor dem Ersten Weltkrieg erreicht worden 
war.23 Die differierenden Schätzungen erklären sich im Wesentlichen aus der Schwie-
rigkeit, die Zahl der Heimarbeiter abzuschätzen. 

Für Böhmen sieht die Datenlage kaum besser aus. Im dritten Viertel des 19. Jahr-
hunderts produzierte die böhmische Musikinstrumentenindustrie hauptsächlich 
Blechinstrumente. Sie erlebte einen starken Aufschwung zwischen 1865 und 1875, 
als sich der Produktionswert von 65 000 Gulden auf über eine halbe Million Gulden 
vervielfachte.24 Vor dem Ersten Weltkrieg sollen in den beiden Zentren Grasütz 
(1910/1911) und Schönbach (1913) circa 2000 und 1600 Arbeitskräfte beschäftigt 
gewesen sein, 1922 in der gesamten böhmischen Musikinstrumentenindustrie etwa 
10000.25 Ob die unterschiedlichen Zahlen einen realen Trend repräsentieren oder 
aber auf verschiedene Erhebungsmethoden zurückgehen, ist unklar. Eine Expansion 

Smelser: German-Czech relations 65 (vgl. Anm. 12). 
Boyer: Nationale Kontrahenten 207 (vgl. Anm. 14). 
Kauert, Kurt: Entstehung, Standorte und Struktur der vogtländischen Musikinstrumenten-
industrie unter besonderer Berücksichtigung der Veränderungen seit der Mitte des 19. Jahr-
hunderts. Unveröff. Diss. Universität Potsdam 1969. 
Schweder, Paul: Klingende Städte. In: Sächsische Industrie 23 (1927) 1277 f., hier 1278. 
Kauert: Entstehung, Standorte und Struktur der vogtländischen Musikinstrumenten-
industrie 160 f., Tab. 2 und 6 (vgl. Anm. 21). 
Otruba, Gustav/Brousek, Karl M.: Bergbau und Industrie Böhmens im Zeitalter des Neo-
absolutismus und Liberalismus 1848 bis 1875 (Schluss). In: Bohemia 23 (1982) 318-369, hier 
322. 
Dullat, Günter: Der Musikinstrumentenbau und die Musikfachschule in Graslitz von den 
Anfängen bis 1945. Nauheim 1997, 62. - Kürth, Walter: Die hausindustrielle Fabrikation 
kleinerer musikalischer Instrumente im Vogtland und in Oberbayern. Unveröff. Diss. Leip-
zig 1910, 86. - Mitteilungen der Handels- und Gewerbekammer Eger 2 (1922) 34. 
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Diagramm 1: Verteilung der Arbeitskräfte in der vogtländischen Musikinstrumentenindustrie 
1871 und 1928.26 

der Beschäftigungszahlen unmittelbar nach dem Krieg ist aber unwahrscheinlich, da 
die Handels- und Gewerbekammer Eger 1923 die hohe Arbeitslosigkeit in der Re-
gion beklagte.27 

Wie Diagramm 1 zeigt, arbeitete 1871 schon über ein Drittel der Arbeitskräfte der 
vogtländischen Musikinstrumentenindustrie in der Harmonikaherstellung. Dieser 
Anteil erhöhte sich bis zum Ende der 1920er Jahre noch auf über die Hälfte. Der 
große Verlierer dieser Entwicklung war der Blechblasinstrumentenbau, dessen 
Anteil von 12,6 auf 2,5 Prozent schrumpfte. 

Zentren der vogtländischen Musikinstrumentenindustrie waren die Orte Mark-
neukirchen und Küngenthal, der böhmischen Grasütz und Schönbach. Die einzel-
nen Teile der Musikinstrumentenindustrie befanden sich jeweils an verschiedenen 
Standorten, 'wobei die lokale Konzentration über den Beobachtungszeitraum 
zunahm. Das war insbesondere eine Folge der Verdrängung der anderen Teile der 
Musikinstrumentenindustrie aus Klingenthal, wo sich die Industrie mehr und mehr 

Die Datengrundlage geht zurück auf Kauert: Entstehung, Standorte und Struktur der vogt-
ländischen Musikinstrumentenindustrie, Tab. 2 und 6 (vgl. Anm. 21). 
Dullat: Der Musikinstrumentenbau und die Musikfachschule in Graslitz 73 (vgl. Anm. 25). 
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auf die Harmonikaproduktion konzentrierte. In Graslitz wurden hauptsächlich 
Blechblasinstrumente und Harmonikas produziert, in Schönbach Geigen und 
Geigenkorpusse. Markneukirchen war der Ort, an dem die meisten Verleger ihren 
Sitz hatten. Zwar gab es auch hier eine Tradition der Herstellung von Streich- und 
Zupfinstrumenten, die eigentliche wirtschaftÜche Bedeutung Markneukirchens lag 
aber in der Organisation des Absatzes. Besonders eng waren die Beziehungen zwi-
schen Markneukirchen und Schönbach.28 

Die Erschließung dieser Orte durch die Eisenbahn erfolgte zwischen 1862 und 
1886. Im Jahr 1886 wurde zum Beispiel eine grenzüberschreitende Eisenbahnlinie 
Küngenthal-Graslitz eröffnet.29 Die Hauptlinie der Eisenbahn (Berlin-Leipzig-
München-Rom) verlief über Plauen. Stichbahnen nach Markneukirchen und Schön-
bach kamen 1875 bzw. erst 1900 hinzu. Eine direkte Verbindung zwischen diesen 
beiden Orten gab es jedoch nicht.30 

Nach Einführung der Gewerbefreiheit in Sachsen im Jahr 1861 war die Musik-
instrumentenindustrie zunächst im Verlagssystem organisiert, woran sich bis in das 
20.Jahrhundert nur wenig änderte. Heimarbeit blieb weithin vorherrschend. In der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstand neben der überwiegenden billigen 
Massenproduktion eine qualitativ höherwertige Produktion von Konzertinstrumen-
ten, insbesondere von Geigen. Fabriken setzten sich in Klingenthals Harmonika-
industrie und in der Graslitzer Blechblasinstrumentenproduktion durch.31 Doch 
auch noch 1928 arbeiteten 56 Prozent der Arbeitskräfte im Hausgewerbe.32 

Sowohl die böhmische als auch die vogtländische Musikinstrumentenindustrie 
waren stark exportorientiert. 1913 lieferte das Vogtland etwa drei Viertel des Welt-
handelsvolumens an Saiten, mehr als die Hälfte an Harmonikas und immer noch 
circa 40 Prozent der Streich- und Zupfinstrumenten. 1929 gingen etwa 80 Prozent 
der vogtländischen Produktion ins Ausland, wobei Nord- und Südamerika und die 
europäischen Länder mit jeweils circa 40 Prozent die 'wichtigsten Absatzmärkte dar-
stellten. 5 Auch die böhmische Industrie war exportorientiert, jedoch war sie teil-
weise sehr viel stärker nur auf einen Markt ausgerichtet, nämlich auf den deutschen. 
Die Schönbacher Produktion in den 1920er Jahren ging laut einer zeitgenössischen 
Schätzung zu 70 Prozent nach Markneukirchen. 6 Für den Export von Böhmen ins 
Vogtland spielten natürlich die jeweiligen Zölle an der deutsch-österreichischen bzw. 
deutsch-tschechoslowakischen Grenze eine 'wichtige Rolle. Der 1879 festgelegte 
Zolltarif für rohe Holzbestandteile betrug 10 Reichsmark pro Doppelzentner, der 

Ebenda 92, 97 f., 119, 127. 
Will, Karlfritz: Die sächsische Harmonika-Industrie und ihre wirtschaftliche Bedeutung. 
In: Sächsische Industrie 25 (1929) 746 f., hier 746. 
Kauert: Entstehung, Standorte und Struktur der vogtländischen Musikinstrumenten-
industrie 89 f., 210 f. (vgl. Anm. 21). 
Ebenda 93, 150 ff., 203-205. 
Ebenda Tab. 6. 
Ebenda 185. 
Schweder: Klingende Städte 1278 (vgl. Am. 22). 
Kauert: Entstehung, Standorte und Struktur der vogtländischen Musikinstrumentenindus-
trie 186 (vgl. Anm. 21). 
Ebenda 193. 
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für fertige Instrumente 30 Reichsmark. Dieser Tarif blieb einige Jahrzehnte unver-
ändert.37 Er begünstigte die Einfuhr von Vorprodukten wie Geigenkorpussen aus 
Böhmen. 1910 wurden die Zölle für die Einfuhr bestimmter Harmonikas aus 
Deutschland nach Osterreich herabgesetzt, was die böhmische Harmonikaindustrie 
in Schwierigkeiten brachte.38 Nach dem Ersten Weltkrieg wurden die Zolltarife neu 
festgesetzt. So schlössen das Deutsche Reich und die Tschechoslowakei 1920 einen 
ersten Handelsvertrag.39 Als aber 1921 der Zollvertrag kurzzeitig außer Kraft gesetzt 
wurde, verteuerte sich der Zoll auf die Einfuhr von Vorprodukten aus Böhmen um 
das Sechsfache, was durch eine Verordnung in demselben Jahr wieder korrigiert 
wurde. Diese setzte die Zolltarife auf 30 Reichsmark pro Doppelzentner für Instru-
mente und 6 Reichsmark für Holzbestandteile fest.40 

Konkurrenz 

Klagen über Bilüglohnkonkurrenz sind kein exklusives Phänomen des 19. und 
20. Jahrhunderts. Schon 1777 warfen die Neukirchner Geigenmacher den böhmi-
schen Kollegen vor, sie würden ihre Ware zu Schleuderpreisen verkaufen.41 In der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts übernahm die Handels- und Gewerbekammer 
Plauen die Interessenvertretung der vogtländischen Musikinstrumentenindustrie 
und brachte immer wieder Beschwerden über die Konkurrenz durch billigere böh-
mische Instrumente vor. So beschwerte sie sich beispielsweise 1889 und 1895 dar-
über, dass die Preise für Blechblasinstrumente von böhmischen Anbietern unterbo-
ten wurden.42 Die böhmische Industrie produzierte nicht nur billiger, sondern hatte 
auch dieselben Exportmärkte wie die vogtländischen Konkurrenten.43 Klagen, dass 
in der böhmischen Harmonikaflöten- und Blasakkordeonherstellung mit Hilfe von 
Kinderarbeit unfairer Wettbewerb getrieben werde, äußerte 1929 auch der Verband 
Sächsischer Industrie (VSI) in seiner Zeitschrift. In der Musikinstrumentenindustrie 
im Allgemeinen, hieß es hier, seien die Arbeitslöhne um ein Drittel niedriger, in der 
Heimarbeit sogar um die Hälfte.44 

Generell sind die Löhne nur schwer zu vergleichen: Einerseits schwankten sie 
stark, andererseits sind nur wenige zuverlässige Angaben überliefert. Eine ähnliche 
Lohndifferenz, wie die für 1929 behauptete, bestand in der Blechblasinstrumenten-
industrie aber bereits um die Jahrhundertwende. Hier verdiente ein böhmischer 
Instrumentenbauer 1905/06 zwischen umgerechnet 10 bis 20 Reichsmark in der 
Woche, sein vogtländischer Kollege kam 1910 dagegen auf 15 bis 30 Reichsmark.45 

Kürth: Die hausindustrielle Fabrikation 82 (vgl. Anm. 25). 
Dullat: Der Musikinstrumentenbau und die Musikfachschule in Graslitz 71 (vgl. Anm. 25). 
Jahn, Manfred: Grenzbeziehungen zwischen Sachsen und der Tschechoslowakei in der 
Zwischenkriegszeit. In: Dresdner Hefte 14 (1996) H. 48, 50-56, hier 52. 
Brückner, Rudolf: Die Musikinstrumentenindustrie in Markneukirchen i.V. Unveröff. Diss. 
Jena 1923, 92-94. 
Kürth: Die hausindustrielle Fabrikation 81 (vgl. Anm. 25). 
Dullat: Der Musikinstrumentenbau und die Musikfachschule in Graslitz 69 (vgl. Anm. 25). 
Kürth: Die hausindustrielle Fabrikation 87 (vgl. Anm. 25). 
Die Not der Zeit. In: Sächsische Industrie 25 (1929) 1115. 
Dullat: Der Musikinstrumentenbau und die Musikfachschule in Graslitz 78 (vgl. Anm. 25). 
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Das Lohn- und Preisgefälle zwischen Sachsen und Böhmen konnte sich mitunter 
aber auch umkehren. Die Handels- und Gewerbekammer Eger beklagte zum Bei-
spiel 1913 die sächsische „Preisschleuderei" bei Etuis.46 In der Inflationszeit nach 
dem Ersten Weltkrieg waren die sächsischen Musikinstrumente generell billiger als 
die böhmischen. So gründete der Graslitzer Harmonikabauer Johann Köstler nach 
dem Ersten Weltkrieg eine Filiale in Küngenthal, da dort günstiger produziert wer-
den konnte.47 

Außerdem muss eine Differenzierung nach Musikinstrumenten vorgenommen 
werden. So mögen die Preise und Löhne bei der Blechblasinstrumentenherstellung 
in Böhmen niedriger gewesen sein. Die Qualität der Produkte litt darunter keines-
wegs, sie war vielmehr höher. Der Grund dafür war, dass sich in Böhmen in dieser 
Branche in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts industrielle Produktionsmetho-
den stärker durchsetzten als in Sachsen. Das führte dazu, dass zwischen Jahrhun-
dertwende und Erstem Weltkrieg vogtländische Arbeitskräfte für die böhmische 
Industrie arbeiteten, was in den Beziehungen zwischen der böhmischen und der 
sächsischen Musikinstrumentenindustrie eine „nahezu einmalige Erscheinung" dar-
stellte.48 Die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Sachsen und Böhmen waren 
also keine Einbahnstraße, ein Vergleich der Unterschiede dies- und jenseits der 
Grenze fällt nicht eindeutig zugunsten der einen oder der anderen Wirtschaft aus. 
Trotzdem lässt sich aufs Ganze gesehen die Überlegenheit der vogtländischen und 
die Abhängigkeit der böhmischen Industrie nicht leugnen. Sie wurde bereits von den 
Zeitgenossen wahrgenommen. 

Es gab auch keine gemeinsamen Organisationen der böhmischen und sächsischen 
Instrumentenbauer. Abgesehen von den Handels- und Gewerbekammern waren 
die Organisationen lokaler Natur. So hielten sich zum Beispiel in Markneukirchen 
auch nach der Einführung der Gewerbefreiheit bestimmte Innungen, nämlich die 
Bogenmacher-, die Saiteninstrumentenmacher- und die Saitenmacherinnung. Die 
Markneukirchner Händler und ein Teil der Unternehmer 'waren im Verband Musik-
instrumentenindustrieller e.V. zusammengeschlossen.5 In Graslitz existierte eine 
Genossenschaft der Instrumentenmacher mit 1910 über 300 Mitgliedern.5 Die Pro-
duktivgenossenschaft der Musikinstrumentenerzeuger in Schönbach wurde auf Ini-
tiative der Handelskammer Eger 1904 mit dem expliziten Ziel gegründet, von der 
sächsischen Industrie unabhängig zu 'werden. Sie sollte neben dem gemeinsamen 
Materialeinkauf auch einen gemeinsamen Vertrieb ermöglichen und trat somit in 
Konkurrenz zu den vogtländischen Verlegern. Anfang der 1920er Jahre umfasste sie 
circa 60 Instrumentenbauer und 120 Bestandteilerzeuger und damit nur einen klei-
nen Teil der Schönbacher Industrie.5 Der Umsatz der Mitglieder betrug in den 

Ebenda 72. 
Ebenda 142. - Vgl. Brückner: Die Musikinstrumentenindustrie in Markneukirchen 90 f. 
(vgl. Anm. 40). 
Kauert: Entstehung, Standorte und Struktur der vogtländischen Musikinstrumenten-
industrie 119-122, Zitat 121 (vgl. Anm. 21). 
Brückner: Die Musikinstrumentenindustrie in Markneukirchen 48 (vgl. Anm. 40). 
Ebenda 45. 
Kürth: Die hausindustrielle Fabrikation 86 (vgl. Anm. 25). 
Zimmermann, Johann: Die deutschböhmische Musikinstrumentenindustrie der Gebiete 
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Jahren 1909 bis 1912 circa 100000 Kronen bei einem geschätzten Gesamtumsatz der 
Schönbacher Streichinstrumentenindustrie von 3 Millionen Kronen.53 In Anbetracht 
der getrennten Organisationen überrascht es nicht, dass es im Streikfall nicht zu 
Solidaritätsaktionen auf der anderen Seite der Grenze kam. Als 1908 die Musik-
instrumentenmacher in Graslitz streikten, lieferte ein sächsisches Unternehmen 
Geigen an einen Betrieb und wurde dabei von Streikposten bedroht.54 

Kooperation 

Betrachtet man nur die im vorhergehenden Abschnitt angeführten Beispiele für 
Konkurrenz und Konflikt, könnte man sicher zu der Einschätzung gelangen, es habe 
sich bei der vogtländischen und der böhmischen Musikinstrumentenindustrie um 
zwei benachbarte, aber konkurrierende und damit deutlich von einander getrennte 
Gewerbegebiete gehandelt. Ein anderer Eindruck ergibt sich, stellt man die vielfälti-
gen wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Gebieten dagegen. 

Ein wichtiger Punkt, der schon genannt wurde, war die Lieferung von Vor-
produkten und fertigen Instrumenten überwiegend von Böhmen nach Sachsen, zum 
Teil aber auch in die andere Richtung. Besonders eng waren die Beziehungen zwi-
schen den Geigenbauern in Schönbach und Markneukirchen. Oben wurde bereits 
darauf hingewiesen, dass Anfang der 1920er Jahre etwa 70 Prozent des Schönbacher 
Exports nach Markneukirchen gingen.55 Umgekehrt soll seit dem späten ^ . Jah r -
hundert kaum eine Geige aus Markneukirchen versandt worden sein, deren Korpus 
(und eventuell auch andere Teile) nicht aus Schönbach stammte.56 Dagegen waren die 
Unternehmen in Grasütz, besonders diejenigen aus der Blasinstrumentenherstel-
lung, in ihrem Absatz weitaus unabhängiger.57 Dennoch lieferte etwa der Holzblas-
instrumentenhersteller Josef Püchner aus Graslitz bis 1938 an Meinel und Herold in 
Küngenthal, die seit den 1920er Jahren Püchner-Instrumente mit ihrem eigenen 
Namenszug versahen und weiterverkauften.58 

Als weiterer Faktor des Austauschs darf auch die zwar schwankende, aber durch-
aus bedeutende Migration von Arbeitskräften und Unternehmern nicht übersehen 
werden. In den 1930er Jahren arbeitete die allerdings recht kleine vogtländische 
Blechblasinstrumentenindustrie fast ausschließlich mit böhmischen Arbeitern.59 

Migrationsbewegungen von böhmischen Geigenbauern kann man anhand der von 
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Karel Jalovec gesammelten Kurzbiografien nachvollziehen.60 Freilich sind die An-
gaben häufig lückenhaft. Für 29 Geigenbauer aus Schönbach und Wildstein (Vild-
štein, heute Skalná), die im 19. Jahrhundert geboren waren, lassen sich Angaben zu 
Ausbildung und Berufstätigkeit finden. Von diesen Geigenbauern hatten 14 Prozent 
ihre Ausbildung oder einen Teil derselben im Vogtland (in der Regel in Markneu-
kirchen) absolviert und 21 Prozent hatten nach Abschluss ihrer Ausbildung zumin-
dest eine Zeit lang im Vogtland gearbeitet. Wenn man die Überschneidungen zwi-
schen den beiden Gruppen berücksichtigt, waren insgesamt 32 Prozent (also fast ein 
Drittel) der Stichprobe zu irgendeinem Zeitpunkt ihrer Ausbildung oder ihres 
Berufslebens im Vogtland ansässig gewesen.61 Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass 
der tatsächliche Anteil noch höher gewesen sein könnte, da die Angaben zum Teil 
unvollständig sind. 

Drei Beispiele Schönbacher Geigenbauer seien hier kurz vorgestellt. Josef Karl 
Wilfer (1855-1920) lernte sein Handwerk in Schönbach, arbeitete kurze Zeit in 
Absroth (Opatov, bei Schönbach) und siedelte dann nach Markneukirchen über, 
wo er bis zu seinem Tod blieb.62 Karl Meier (geb. 1867) aus Oberschönbach war ein 
Absolvent der Schönbacher Geigenbauerschule, arbeitete dann in Markneukirchen 
und machte sich 1889 in Schönbach selbstständig.63 Josef Kreuzinger (geb. 1871) 
kam schon aus einer Geigenbauerfamiüe, ging bei Johann Placht in Schönbach in 
die Lehre, arbeitete als Geselle in Schönbach und Markneukirchen, diente bei der 
Militärmusik in Wien und gründete 1896 eine eigene Werkstatt in Schönbach. 1907 
wurde er zum Vorsitzenden der Geigenbauerinnung gewählt.64 

Für manche böhmische Geigenbauer war Markneukirchen also eine Station ihrer 
Lehr- oder Gesellenzeit, andere ließen sich aber auch dauerhaft im Vogtland nieder. 
Der umgekehrte Fall ist ebenfalls anzutreffen: Kaspar Fritsche (1875-1916) 'war ein 
Schüler von E. R. Schmidt in Markneukirchen, arbeitete dort und in Schönbach und 
ließ sich 1899 in Wildstein bei Eger in Böhmen nieder. Matthias Heinicke (1873-
1956) ging ebenfalls bei Schmidt in Markneukirchen in die Lehre, arbeitet dann in 
Berlin, Budapest und Italien, bevor er sich 1897 ebenfalls in Wildstein selbstständig 
machte.66 

Diese Migrationsbeziehungen waren natürlich nicht auf die Schönbacher und 
Wildsteiner Geigenbauer beschränkt. Der Harmonikabauer Johann Köstler zum 
Beispiel arbeitete in den 1870er bis 1890er Jahren in und um Küngenthal, bevor er 
1897 einen Harmonikahandel in Graslitz eröffnete, wo er Harmonikas aus Klingen-
thal und aus eigener Herstellung verkaufte. Nach dem Ersten Weltkrieg gründete 
Köstler eine Filiale in Küngenthal.67 Filialgründungen böhmischer Betriebe waren in 
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Sachsen nach dem Ersten Weltkrieg allgemein verbreitet, da dort die Produktion 
eher wieder aufgenommen werden konnte. Von diesen deutschen Filialen gingen die 
Instrumente dann in die Tschechoslowakei und wurden von dort aus reexportiert, 
denn aus politischen Gründen hatten tschechische Unternehmen leichter Zugang zu 
bestimmten Märkten und konnten in Kronen statt in Mark exportieren.68 

Der Streit um Herkunftsangaben 

Die Diskussionen um symbolische RegionaÜsierungen, die in der Zwischenkriegs-
zeit auf beiden Seiten der Grenze geführt wurden, müssen vor dem Hintergrund 
der oben skizzierten Melange aus Konkurrenz und Kooperation gesehen werden. Im 
Mittelpunkt dieser Diskussionen stand die Frage der Herkunftsbezeichnungen. So 
forderten 1929 Hersteller und Exporteure von Saiteninstrumenten aus Schönbach, 
die nach dem Krieg eingeführte Papiermarke „Made in Czechoslovakia" durch eine 
gebrannte Marke zu ersetzen, da die Papiermarke leicht zu entfernen und durch ein 
„Made in Germany" zu ersetzen sei. Die Zentrale der tschechoslowakischen Han-
dels- und Gewerbekammern sprach sich gegen diese Maßnahme aus und verwies 
darauf, dass das Gebiet um Schönbach „in einem innigen Zusammenhange mit den 
gleichartigen Gewerbebetrieben des benachbarten Sachsen" stehe, insbesondere mit 
Markneukirchen, Oelsnitz und Brambach. Von dort würden die Schönbacher In-
strumente als reichsdeutsche Ware weiterverkauft. Eine Behinderung dieser Praxis 
könnte wirtschaftÜche Nachteile für Schönbach haben, denn möglicherweise würde 
die sächsische Industrie ihre Ware dann anderswoher beziehen.69 

Eine ähnliche Auseinandersetzung um Herkunftsbezeichnungen wurde 1933 auf 
der anderen Seite der Grenze geführt. Ausgangspunkt war ein Schreiben der Metall-
blasinstrumentenmacher von Markneukirchen und Umgebung vom 20. Mai 1933 an 
das Sächsische Wirtschaftsministerium.70 In diesem Brief wurde gefordert, alle nach 
Deutschland eingeführten Musikinstrumente und größere Bestandteile derselben 
mit einem Herkunftsstempel an deutlich sichtbarer Stelle zu versehen. Zur Begrün-
dung wurde auf die hohe Arbeitslosigkeit unter den Musikinstrumentenbauern ver-
wiesen und behauptet, der größte Teil des deutschen Verbrauchs an Instrumenten 
sei aus dem Ausland importiert, besonders aus der Tschechoslowakei. Die Notlage 
sei durch das Verschulden der früheren „international und marxistisch eingestellten 
Regierungen"71 entstanden, die es zugelassen hätten, dass bestimmte Händler wegen 
geringfügig billigerer Preise für eine „Überflutung mit Tschechischen [!] Instru-
menten" gesorgt hätten. Dem Konsumenten sei oft die wahre Herkunft eines Pro-
dukts nicht bewusst, weswegen manche Leute schon vom „deutschen Schund" sprä-
chen.72 Sogar der größte Teil der Instrumente der deutschen Reichswehr (z.B. 
Signalhörner) sei tschechoslowakischen Ursprungs. Tschechische Firmen würden 
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zudem häufig Postfächer in Deutschland unterhalten, um eine deutsche Herkunft 
ihrer Produkte vorzutäuschen, so die Graslitzer Firma C. A. Riedel, die eine Adresse 
in Küngenthal angebe. Dieser Missbrauch könnte durch die Einführung eines Her-
kunftszeichens unterbunden werden, in der Folge werde auch die Arbeitslosigkeit 
im sächsischen Grenzgebiet verschwinden. 

In ihrer Stellungnahme zu diesem Antrag widersprach die Industrie- und Han-
delskammer (IHK) Plauen zunächst der Behauptung, die Notlage der Musikinstru-
mentenindustrie sei durch böhmische Importe verursacht.73 Sie verwies vielmehr 
darauf, dass die Musikinstrumentenindustrie als Ganzes eine ausgesprochene Ex-
portindustrie sei und der Export den Import (1932 2,2 Millionen Reichsmark) trotz 
des erschreckenden Exportrückgangs von 86,3 Millionen Reichsmark im Jahr 
1930 auf 24,3 Millionen Reichsmark 1932 immer noch bei Weitem übertreffe. Ein 
Importüberschuss wie bei Trompeten sei die Ausnahme. Der Antrag gehe daher 
von falschen Voraussetzungen aus und seine Verwirklichung würde, bezogen auf 
die gesamte Musikinstrumentenindustrie, negative Rückwirkungen haben, da mit 
Gegenmaßnahmen der Tschechoslowakei zu rechnen sei. Insbesondere die deutsche 
Harmonikaindustrie habe sich gegen neue Importbeschränkungen von Seiten der 
Tschechoslowakei ausgesprochen. Des Weiteren sei das Verbot von Niederlassungen 
tschechoslowakischer Firmen in Deutschland mit den geltenden zwischenstaatlichen 
Verträgen nicht vereinbar. Denkbar wäre allerdings, darauf hinzuwirken, dass 
öffentliche Stellen künftig nur Instrumente mit garantierter deutscher Herkunft 
bezögen. Außerdem könne statt des Herkunftsbezeichnungszwanges für ausländi-
sche Instrumente eine deutsche Herkunftsbezeichnung wie z.B. „Deutsches Er-
zeugnis" oder „Deutsche Arbeit" eingeführt werden. 

Damit war die Angelegenheit allerdings noch nicht erledigt. Im Juli 1933 wandte 
sich der Schallstückfabrikant Emil Körner aus Markneukirchen - nicht zum ersten 
Mal - mit einem Brief an den sächsischen Wirtschaftsminister Lenk und beschwerte 
sich über die zögerliche Behandlung der Angelegenheit des Herkunftsstempels.7 Er 
•warf dem Ministerium vor, die Not des Gewerbes nicht richtig erfasst zu haben und 
beklagte den ,,jüdische[n] Geist" 75 eines Teils der Händler. Als Beispiel führte er ein 
Geschäft in Plauen an, das Graslitzer Fanfaren für nationalsozialistische Jugend-
bünde verkaufe. Der Inhaber des Ladens habe erklärt, die Markneukirchner Fan-
faren seien zu teuer und im Übrigen seien die Graslitzer auch Deutsche. Das sei 
schon richtig, so Körner, aber die Reichsdeutschen zahlten doch Steuern und könn-
ten deswegen staatlichen Schutz vor ausländischer Billigkonkurrenz erwarten. Da-
mit erneuerte er die Forderung nach einem Herkunftsstempel für tschechoslowaki-
sche Instrumente. 

Mittlerweile hatte die IHK Plauen die anderen sächsischen Industrie- und 
Handelskammern um ihre Meinung gefragt.76 Diese schlössen sich ausnahmslos der 
Plauener Kammer an und befürworteten die Lösung, anstelle des Herkunftsbezeich-
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nungszwanges für importierte Instrumente eine deutsche Herkunftsmarke zu schaf-
fen. In einem Handelsstreit mit der Tschechoslowakei habe die deutsche Musik-
instrumentenindustrie mehr zu verlieren als zu gewinnen, argumentierten sie. Was 
die Bezeichnung „Deutsches Erzeugnis" angehe, so stelle sich das Problem, dass 
viele deutsche Instrumente (z.B. Geigen) mit importierten Halbfabrikaten her-
gestellt würden, die im Inland gar nicht in ausreichenden Mengen zu erhalten seien. 
Daher herrsche auch bei den Innungen über eine deutsche Wertmarke keine Klar-
heit. Die IHK Plauen vertrat die Ansicht, ein Musikinstrument könne auch dann als 
deutsches Erzeugnis bezeichnet werden, „wenn bei ihm zwar fremde Rohstoffe und 
Halbfabrikate mit verwendet worden sind, es aber durch deutsche Arbeit seine 
wesensbestimmenden Eigenschaften erhalten hat".77 Im Allgemeinen, stellte die 
Kammer fest, hätten sich die vogtländische und die böhmische Musikinstru-
mentenindustrie „im Laufe von Jahrhunderten zusammen entwickelt",78 die zwi-
schen ihnen bestehende Arbeitsteilung sei ohne Schädigungen nicht von heute auf 
morgen zu unterbinden. 

Somit führte die Diskussion um Herkunftsbezeichnungen zu keinem greifbaren 
Ergebnis. Zur Zeit der Weltwirtschaftskrise stellte der Wirtschaftsnationalismus 
zwar für einzelne Hersteller und Gruppen von Herstellern der Musikinstrumenten-
industrie - so für die Saiteninstrumentenhersteller aus Schönbach oder die Metall-
blasinstrumentenmacher aus Markneukirchen - eine attraktive Option dar. Aufs 
Ganze gesehen überwog jedoch das Bewusstsein der wirtschaftlichen Verflechtung 
und wechselseitigen Abhängigkeit der zwei Regionen auf beiden Seiten der Grenze. 
Die Konkurrenz durch die Firmen der jeweils anderen Seite war nicht der 
Hauptgrund für die Krise der Musikinstrumentenindustrie in dieser Zeit. Vielmehr 
lag dieser in der Desintegration des Weltmarktes begründet und war verbunden mit 
dem Rückgang des Konsums, der die exportorientierten Konsumgüterindustrien 
besonders hart treffen musste. Im Übrigen zeigt das deutsche Beispiel die Ambi-
valenz des Wirtschaftsnationalismus, da dieser immer anfällig für die ethnische 
Argumentation blieb (Graslitzer sind auch Deutsche). Natürlich kann man davon 
ausgehen, dass in den Beispielen eine instrumentelle Nutzung symbolischer Regio-
naÜsierungen erfolgte, da hier handfeste materielle Interessen eine Rolle spielten. 
Gerade dies zeigt jedoch die Prägekraft wirtschaftlicher Strukturen für die Raum-
wahrnehmung und den Raumbezug der hier untersuchten Akteure selbst noch nach 
der nationalsozialistischen „Machtergreifung" 1933. Erst die Ereignisse von 1938 bis 
1945 dürften hier einen Einschnitt dargestellt haben. 
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D I E A U S S I E D L U N G D E R K A R P A T E N D E U T S C H E N 
A U S D E R S L O W A K E I I M J A H R 1946 

Am 2. August 1945, dem Tag, an dem die Potsdame r Konferen z zu End e ging, unter -
zeichnet e Präsiden t Edvar d Beneš das Verfassungsdekret Nr . 33/194 5 Sb., das die 
staatsrechtlich e Stellun g der Deutsche n un d Ungar n in der Tschechoslowake i regel-
te. 1 Diese s Dekre t verändert e den Statu s der Angehörige n der deutsche n Minderhei t 
in der Tschechoslowakische n Republi k entscheiden d un d war für die Eingrenzun g 
des Personenkreises , der zur Aussiedlung vorgesehen war, von zentrale r Bedeutung . 
Paradoxerweis e enthiel t es aber keine Definition , wer zur „deutsche n Nationalität " 
zählte . 

Nac h Paragra f 1, Absatz 1 des Verfassungsdekret s hatte n tschechoslowakisch e 
Staatsbürge r deutsche r un d ungarische r Nationalität , die nac h den Vorschrifte n einer 
fremde n Besatzungsmach t die deutsch e ode r ungarisch e Staatsangehörigkei t erhalte n 
hatten , mit dem Tag der Annahm e dieser Staatsangehörigkei t die tschechoslowaki -
sche Staatsbürgerschaf t verloren . Da s betra f die Deutsche n in Böhmen , Mähre n un d 
Schlesien sowie einen erhebliche n Teil der in der Slowakei lebende n Ungarn . Fü r die 
übrigen Bürger deutsche r un d ungarische r Nationalitä t galt Absatz 2 desselben Para -
grafen, dem zufolge ihne n die tschechoslowakisch e Staatsbürgerschaf t mit Inkraft -
trete n des Dekrets , also am 10. August 1945, entzoge n wurde . Da s betra f die Karpa -
tendeutsche n un d jene Ungarn , die 1939 bis 1945 in den vom ersten Wiener Schieds -
spruc h festgelegten Grenze n der Slowakische n Republi k gelebt hatten . Da s Dekre t 
übersetzt e den Begriff der Kollektivschul d in eine konkret e Rechtsnorm , die die 
Angehörige n der deutsche n un d der ungarische n Minderhei t allein auf der Grund -
lage ihre r Volkszugehörigkei t traf, ließ allerding s auch Ausnahme n zu. 

Da s Dekre t hatt e Verfassungsrang, galt also als legislative Nor m von höchste r 
Rechtskraft . Innenpolitisc h bildete es die Grundlag e für die Aussiedlung der Deut -
schen , den n durc h den Entzu g der tschechoslowakische n Staatsbürgerschaf t ex con -
stitution e wurde n die Angehörige n der deutsche n Minderhei t auf dem Gebie t der 
Tschechoslowake i zu Ausländern . Im Sinn e des damal s geltende n Gesetze s Nr . 52/ 
1935 Sb. über den Aufenthal t von Ausländer n galt jede Perso n als Ausländer , die die 
tschechoslowakisch e Staatsbürgerschaf t nich t nachweise n konnte . Auslände r durf-
ten sich auf dem Territoriu m der CSR nu r aufhalten , wenn sie über eine gültige Er -
laubni s der zuständige n Verwaltungsbehörd e verfügten, andernfall s waren sie ver-
pflichtet , das Staatsgebie t zu verlassen. 

Da s Verfassungsdekret Nr . 33/194 5 Sb. schuf die rechtlich e Basis für die massen -
hafte Aussiedlung der deutsche n Bevölkerun g aus der Tschechoslowakei . Ausge-

Sbírka zákonů a nařízen í republiky Československé [Sammlun g der Gesetz e und Verord-
nungen der Tschechoslowakische n Republik , Sb.]. Jg. 1945. Nr . 17, vom 17.8.1945, 57f. 
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siedelt werden sollten Persone n ohn e tschechoslowakisch e Staatsbürgerschaft , also 
Ausländer . Alle nachfolgende n Anordnunge n staatliche r Organ e im Zusammenhan g 
mit der Abschiebun g der Deutsche n betrafen nu r noc h Detail s un d regelten einzel -
ne Aspekte der Stellun g der deutsche n Bevölkerun g in Abhängigkeit von der jewei-
ligen Lage. Da s Dekre t stellte die Deutsche n in den böhmische n Länder n un d in der 
Slowakei auf eine Stufe, obwoh l die Sudetendeutsche n in den Jahre n 1938/3 9 bis 
1945 Bürger des Deutsche n Reiche s gewesen waren , die Karpatendeutsche n hin -
gegen Staatsbürge r der Slowakische n Republik . 

Da s Prage r Innenministeriu m un d in der Slowakei die Behörd e des Beauftragte n 
des Innere n (im Weiteren kurz : Innenbehörde ) gaben keine Durchführungsbestim -
munge n zu dem Verfassungsdekret heraus , sonder n nu r behördlich e Hinweis e für 
die mit der Umsetzun g des Dekret s betraute n Organe . Da s Innenministeriu m ver-
öffentlicht e am 24. August 1945 ein Rundschreibe n mit nähere n Informatione n zur 
Umsetzun g des Verfassungsdekrets . Di e slowakische Innenbehörd e nah m dieses 
Rundschreibe n am 22. Oktobe r 1945 unte r der Numme r 10100/1-IV/1-194 5 zur 
Kenntnis. 2 

De r Verlust der Staatsbürgerschaf t wurd e den Angehörige n der deutsche n 
Minderhei t in der Regel nich t individuel l mitgeteilt . Nu r wenn ein Antra g auf 
Beibehaltun g der tschechoslowakische n Staatsbürgerschaf t gestellt wurde , erhiel t 
die betreffend e Perso n einen positiven ode r negativen schriftliche n Bescheid . Di e 
endgültig e Entscheidun g über die Beibehaltun g der Staatsbürgerschaf t traf in der 
Slowakei eine zu diesem Zweck in der Behörd e des Beauftragte n des Innere n gebil-
dete Kommission . In einem am 11. Mär z 1947 auf einer Sitzun g des Beauftragten -
kollegium s vorgelegten Berich t teilt e der Beauftragt e des Innere n mit , dass die 
Kommissio n bis zum 20. Februa r 1947 etwa 5 000 Anträge verhandel t hatte , von 
dene n annähern d 4000 abgelehn t worde n 'waren . Zu diesem Zeitpunk t hatt e die 
Kommissio n von den verbleibende n Anträge n in 250 Fälle n die tschechoslowakisch e 
Staatsbürgerschaf t bestätigt un d in 750 Fälle n noc h nich t endgülti g entschieden . O b 
in diesen Zahle n auch Anträge von Ungar n enthalte n sind, kan n nich t mit Sicherhei t 
gesagt werden. 3 

Am 13. Oktobe r 1945 fand im Innenministeriu m in Pra g die vierte Sitzun g der 
Zentrale n Besiedlungskommissio n statt . Gegenstan d der Verhandlunge n war unte r 
andere m ein Antra g der slowakischen Innenbehörde , die vom Beauftragtenkolle -
gium ermächtig t 'worden war, die Aussiedlung der Deutsche n aus der Slowakei mit 
den zuständige n Organe n in Pra g abzustimmen . In diesem Antra g bat die Innen -
behörd e um die nötige n Informatione n zur Zah l der Deutschen , die für eine Ab-
schiebun g in Frag e kamen , zur zeitliche n Eingrenzun g sowie zur Art der Transport e 
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un d des Transfers . Di e Kommissio n kam zu dem Schluss, dass es „vorläufi g nich t 
erforderlic h ist, mit der Behörd e des Beauftragte n für inner e Angelegenheite n zu 
verhandeln , da mit der Abschiebun g der Deutsche n aus der Slowakei vorläufig nich t 
begonne n werden kann". 4 Sie legte auf der Sitzun g einen Entwur f für Richtlinie n 
vor, die bei der Aussiedlung der Deutsche n aus der Tschechoslowake i gelten soll-
ten ; dieser wurde mit kleinere n Korrekture n angenommen . Bezüglich der Abschie-
bunge n aus der Slowakei entschie d die Kommissio n nur , dass das Innenministeriu m 
die Aktion in Zusammenarbei t mit dem Beauftragte n des Slowakische n National -
rate s für inner e Angelegenheite n leiten solle.5 

Am 14. Dezembe r 1945 bestätigt e die Regierun g die „Richtlinie n zur Durch -
führun g der systematische n Abschiebun g (Transfer ) der Deutsche n aus dem Gebie t 
der Tschechoslowakische n Republik" ; diese wurde n am 31. Dezembe r unte r der 
Numme r B-300/199 0 vom Innenministeriu m veröffentlicht . Geleite t werden sollte 
die Aussiedlung vom Innenministerium , in der Slowakei war eine Zusammenarbei t 
mit der Innenbehörd e vorgesehen . Di e Initiativ e lag jedoch bei der Prage r Re-
gierung, währen d die slowakischen Organ e nu r die Verordnunge n un d Richtlinie n 
bestätigte n un d ausführten , die von der Regierun g un d den einzelne n Ministerie n in 
Pra g herausgegebe n worde n waren . 

De r Leite r der Hauptabteilun g V der Innenbehörde , Imric h Skarba , macht e das 
Präsidiu m der Innenbehörd e Anfang Februa r 1946 auf Mänge l un d Rückständ e bei 
der organisatorische n Vorbereitun g der Abschiebun g in der Slowakei aufmerksam . 
Er betonte , dass sich die Kompetenze n der Hauptabteilun g V nu r auf die Arbeits-
lager erstreckten , die auf der Grundlag e der Verordnun g Nr . 105/4 5 Zb . n. SN R des 
Slowakische n Nationalrate s eingerichte t worde n waren , un d forderte , alle mit der 
Aussiedlung der Deutsche n verbundene n Agenden einer der Hauptabteilunge n zu 
unterstelle n un d in dere n Rahme n eine selbstständige Abschiebungsabteilun g mit 
mindesten s zeh n Arbeitskräfte n einzurichten . 

Verhandlunge n über die Aussiedlung der deutsche n Bevölkerun g aus der Slowakei 
fande n im Beisein von Vertreter n der zentrale n Behörden , der Besiedlungsämte r un d 
des Regierungsbevollmächtigte n für die Abschiebun g der Deutsche n aus der Tsche -
choslowakei , Antoní n Kučera , am 8. Februa r 1946 in Libere c (Reichenberg ) statt , zu 
einer Zei t also, in der bereit s die ersten Transport e aus Böhme n in die amerikanisch e 
Besatzungszon e geschickt wurden . Di e Teilnehme r der Beratun g gingen davon aus, 
dass annähern d 40000 Deutsch e aus der Slowakei ausgesiedelt werden könnten , 
möglicherweis e auch mehr . Sie beschlossen , für die Endphas e des Transfer s vier 
Abschiebelager in der Näh e von Bahnlinie n einzurichten . De r slowakischen Seite 
wurde empfohlen , einen Bevollmächtigte n für die Aussiedlung der Deutsche n zu 

Archiv Ministerstv a zahraničníc h věcí České republiky [Archiv des Ministerium s für aus-
wärtige Angelegenheite n der Tschechische n Republik , A MZ V CR] , Praha , Teritoriáln í 
odbor obyčejný, Německ o 1945-1959 [Länderabteilung , Deutschlan d 1945-1959], kart. 13. 
Vystěhování Němc ů ze Slovenska [Aussiedlung der Deutsche n aus der Slowakei]. 
Ebenda. 
SNA, Povereníctv o vnútra [Behörd e des Innenbeauftragten , PV] -  prezídium , kart. 69; 
37/13-46 . 
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ernennen , der für den Verlauf der Abschiebun g aus der Slowakei verantwortlic h sein 
un d in ständige m Kontak t mit dem Regierungsbevollmächtigte n Kučer a im Prage r 
Innenministeriu m stehe n sollte. 7 

Fü r den 11. Februa r berief der Beauftragt e des Innere n eine Besprechun g zur Pro -
blemati k der Aussiedlung der Deutsche n ein. Di e Teilnehme r einigten sich darauf , 
im Rahme n der Hauptabteilun g V die Abteilun g V/5 mit zehn Mitarbeiter n -  fünf 
Offizieren der Nationale n Sicherhei t (Polizei ) als Referente n un d fünf Verwaltungs-
kräften -  einzurichten . Sie nahme n den Vorschlag an, Imric h Skarba zum Regie-
rungsbevollmächtigte n für die Abschiebun g der Deutsche n zu ernenne n un d ihn mit 
der Ausarbeitun g der Kompetenze n der Abschiebungsabteilun g zu betrauen. 8 In 
einem Brief informiert e der Innenbeauftragt e das Präsidiu m des Beauftragtenkolle -
giums über den Verlauf un d die Ergebnisse der Verhandlungen . Er schrieb : „Di e 
Frag e der Abschiebun g der Deutsche n aus der Slowakei gelangt nac h langwierigen 
Verhandlunge n mit dem Innenministeriu m in Pra g in das Endstadium." 9 Weiter ver-
wies er auf den Umstand , dass nebe n der Innenbehörde , die den Transfe r der Deut -
schen mit Hilfe der Nationale n Sicherhei t (Polizei ) absicherte , auch die Behörde n 
der Beauftragte n für Sozialfürsorge , Gesundheitswesen , Verkehr , Ernährun g un d 
Versorgung sowie das Besiedlungsam t un d das Kommand o des 4. Militärbezirk s in 
die Organisatio n der Aussiedlung einbezoge n werden müssten . Dabe i sei es erfor-
derlich , die Arbeit der genannte n Organ e zu koordiniere n un d einer zentrale n 
Entscheidungsgewal t zu unterstellen . Er ersucht e das Beauftragtenkollegiu m um 
Anweisung von 20 Millione n Kronen , die für die Arbeiten zur Vorbereitun g der 
Aussiedlung benötig t würde n un d fordert e die Berufun g eines Regierungsbevoll -
mächtigte n für die Abschiebun g der Deutsche n aus der Slowakei. 

Di e Ernennun g Skarbas zum Regierungsbevollmächtigte n für die Abschiebun g 
der Deutsche n aus der Slowakei erfolgte auf der Sitzun g des Beauftragtenkollegium s 
am 15. Februa r 1946. In seiner neue n Funktio n gab Skarba am 21. Mär z unte r der 
Numme r 5000/1-V/5-194 6 Richtlinie n für die systematisch e Abschiebun g der Deut -
schen aus der Slowakei heraus , die in allen Punkte n den vom Innenministeriu m für 
das gesamte Staatsgebie t verabschiedete n Bestimmunge n folgten. Diese Richtlinie n 
bildete n die Grundlag e für die Organisatio n der Aussiedlung der deutsche n Bevöl-
kerung . 

Hie r hieß es, dass alle Persone n deutsche r Nationalität , die nac h dem Dekre t des 
Präsidente n der Republi k Nr . 33/194 5 Sb. die tschechoslowakisch e Staatsbürger -
schaft verloren hatten , auszusiedel n seien. Fü r die Sammlun g un d anschließend e 
Aussiedlung der Deutsche n sollten Sammel - un d Abschiebelager eingerichte t wer-
den . Familie n waren grundsätzlic h als Ganz e abzuschiebe n un d durfte n nich t aus-
einande r gerissen werden . Waisen un d verlassene Kinde r waren in Begleitun g ältere r 

A MZV ČR, Teritoriáln í odbor obyčejný, Německo , kart. 14. 
SNA, PV - prezídium , kart. 14. Rözn e úradn é záznam y prez. šéfa 1946 [Verschieden e amt-
liche Aufzeichnunge n des Leiters des Präsidium s 1946]. 

9 SNA, PV - prezídium , kart. 71; 37/46 . 
Ebenda. 
Zu den Kompetenze n des Regierungsbevollmächtigte n und der neu gebildeten Abteilung 
V/5 vgl. Gabzdilová-OlejníkováIOlejnik: Karpatsk i Nemc i 102 (vgl. Anm. 2). 
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Persone n auszusiedeln . In die Transport e konnte n auch Persone n deutsche r Natio -
nalitä t aufgenomme n werden , die sich freiwillig zur Aussiedlung gemelde t hatten ; 
Voraussetzun g war auch in diesem Fal l der Verlust der tschechoslowakische n Staats -
bürgerschaft . 

Di e Aussiedlung sollte in eine r Weise erfolgen, die den Betrie b wirtschaftlic h be-
sonder s wichtiger Unternehme n nich t gefährdete . Dahe r wurde n die Kreisnational -
ausschüsse beauftragt , dem Besiedlungsam t für die Slowakei die Betrieb e zu melden , 
für die die Abschiebun g eine Belastun g darstelle n könnte . Deutsch e Arbeitskräfte , 
die als besonder s qualifizier t ode r als „für den Betrie b des Unternehmen s unersetz -
bare Fachleute " eingestuft wurden , sollten nac h besondere n Richtlinie n abgescho -
ben werden. 12 Gegenübe r den ursprüngliche n Festlegunge n wurde dabe i das Ge -
wicht des Gepäcks , das mitgenomme n werden durfte , erhöht . Jede Perso n war be-
rechtigt , persönlich e Sache n bis zu einem Gewich t von 70 kg auszuführen . 

Nac h den Angaben der Innenbehörd e lebten zu dieser Zei t etwa 57000 Deutsch e 
in der Slowakei. 13 Di e Vorbereitunge n zu ihre r Aussiedlung wurde n im Laufe des 
Mär z 1946 verstärkt . 

Fü r die Auswahl der Personen , die für die Aussiedlung in Betrach t kame n un d die 
noc h nich t in Sammel - ode r Arbeitslagern internier t waren , waren die Kreisnational -
ausschüsse un d die Kreisverwaltungskommissione n zuständig . Am 17. Jun i 1946 gab 
der Beauftragt e des Inneren , Juliu s Viktory, ein Schreibe n heraus , mit dem er diese 
Ämte r anwies, unverzüglic h Kommissione n für die Abschiebun g der Deutsche n zu 
bilden . In der Innenbehörd e wurde bei der Abteilun g V/5 auf der Grundlag e eines 
Befehls des Präsidium s der Behörd e vom 8. Ma i 1946 eine Abschiebungskommissio n 
für die endgültig e Auswahl der nac h Deutschlan d auszusiedelnde n Persone n einge-
richte t -  kurz Auswahlkommissio n genann t - , dere n Aufgabe es war, zu kontrollie -
ren , ob die Erfassun g der Auszusiedelnde n korrek t vorgenomme n wurde . 

Vom 9. bis zum 11. April 1946 verhandelte n in Pra g Vertrete r der tschechoslowa -
kischen Organ e un d der amerikanische n Armee . Di e Ergebnisse ihre r Gespräch e 
•wurde n in einem Abschlussprotokol l zusammengefasst , das das Verfahren bei der 
anstehende n Abschiebun g von Deutsche n aus der Tschechoslowake i in die amerika -
nisch e Besatzungszon e regelte. Di e Amerikane r verpflichtete n sich, ab dem l.Ma i 
1946 täglich sechs Züge abzunehmen , je dre i an den Grenzübergänge n Che b (Eger) -
Wiesau un d Domažlic e (Taus)-Furt h im Wald. Fü r den Transpor t sollten aus-
schließlic h überdacht e Waggons eingesetz t werden . Di e tschechoslowakisch e Seite 
erklärt e sich bereit , krank e un d behindert e Persone n in besondere n Verzeichnisse n 
zu erfassen. Entgege n eine r frühere n Übereinkunf t vom Janua r 1946, der zufolge die 
CSR jedem Umsiedle r 1000 Reichsmar k mitgebe n sollte, einigte ma n sich nu n auf 
einen Betra g von 500 Reichsmar k pro Person . Di e Amerikane r forderte n erneut , 
Familie n nich t auseinande r zu reißen . 5 

Archív Ministerstv a vnútra Slovenskej republiky [Archiv des Ministerium s des Innere n der 
Slowakischen Republik , A MV SR], Levoča, E 5, inv. j . 1. 

1 3 SNA, PV - pracovn ě tábory [Arbeitslager, PT] , kart. 32, a. j . 4/3 . 
1 4 SNA, PV - oběžníky [Rundschreiben] , kart. 5; 196. 

Národn í archiv [Nationalarchiv , NA] , Praha , Úřa d předsednictv a vlády [Präsidiu m der 
Regierung , ÚPV] -  PT, kart. 308, a. j . 127/2 . 
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Zwische n Janua r un d April 1946 erfolgte die Aussiedlung von Deutsche n aus 
Böhme n un d Mähre n ausschließlic h in die amerikanisch e Besatzungszone . Zwar 
bemühte n sich die tschechoslowakische n Vertrete r darum , die Transport e in die 
sowjetische Zon e wieder aufzunehmen , doc h führte n die Verhandlunge n zu keine m 
Ergebnis . Di e Sowjets verwiesen vor allem darauf , dass sie bis zum 31. Dezembe r 
1945 Deutsche , die sich bei Kriegsend e in der Tschechoslowake i befunde n hatten , in 
der festgelegten Zah l aufgenomme n hätte n un d ihre Besatzungszon e bereit s über -
völkert sei.16 

Di e Nachricht , dass der Transfe r in der Anfangsphase nu r in die amerikanisch e 
Besatzungszon e erfolgen sollte, wurde von den Deutsche n in der Slowakei mit Er -
leichterun g aufgenommen ; mitunte r meldete n sich sogar Persone n freiwillig für die 
Transporte . Darau f reagiert e die Innenbehörd e am 23. Ma i 1946 mit einer Verord-
nung , in der den Abschiebungsreferente n auferlegt wurde , 

[...] diese Persone n in den nächste n vom Lager abgehende n Transpor t einzureihen , sofern sie 
den in den Richtlinie n für die systematisch e Abschiebung der Deutsche n aus der Slowakei fest-
gelegten Bedingunge n entsprechen . 

Wie geplan t wurde n für die Endphas e der Vorbereitun g un d Durchführun g der 
Aussiedlung Abschiebelager eingerichtet . Dafü r wurde das Gebie t der Slowakei in 
vier Abschiebungsbezirk e mit jeweils einem Abschiebelager unterteilt : Fü r die West-
slowakei wurde von der Innenbehörd e am 12. April 1946 das Lager Petržalka -
Kopčan y bestimmt , für die Mittelslowake i dre i Tage darau f das Lager Nováky . Di e 
Ostslowakei wurde in einen nördliche n Bezirk mit einem Lager in Popra d (Deut -
schendorf , 18. April) un d einen südliche n Bezirk mit dem Lager in Krompach y 
(Krompach , 7. Mai ) aufgeteilt. 18 In der Folge eines Beschlusses der Innenbehörd e 
vom 31. Ma i 1946 wurde der Sitz des südöstliche n Abschiebelagers in eine Kasern e 
nac h Košice (Kaschau ) verlegt.19 

De r erste Transpor t aus der Slowakei verließ das Abschiebelager Petržalka -
Kopčan y am 30. April 1946. Er bestan d aus 1197 Persone n - 483 Männern , 626 
Fraue n un d 88 Kinder n unte r 6 Jahren . Gege n 19 Uh r wurde er im Hauptbahnho f 
Bratislava (Pressburg ) abgefertigt un d erreicht e am 2. Ma i gegen Mitta g Domažlice . 
Nac h einer Kontroll e durc h Angehörige der amerikanische n Armee überquert e er 
um 16.30 Uh r die tschechoslowakisch e Staatsgrenze . Nac h den Adressangaben auf 
der Liste der abgeschobene n Persone n stammt e die Mehrhei t der Umsiedle r aus 
Bratislava un d Umgebung , einige kame n auch aus der Mittelslowakei . Am 12. Ma i 
wurde aus dem Abschiebelager Novák y der zweite Transpor t abgeschickt . Übe r 
Prag , Plzeň (Pilsen ) un d Domažlic e führt e der Weg nac h Fürt h im Wald, wo ihn die 
Amerikane r am 15.Ma i übernahmen. 2 0 De r dritt e Transpor t verließ Petržalka-Kop -

Daz u nähe r Staněk,  Tomáš : Odsun Němc ů z Československa 1945-1947 [Die Abschie-
bung der Deutsche n aus der Tschechoslowake i 1945-1947]. Prah a 1991, 187. 

17 SNA, PV - oběžníky, kart. 5; 68. 
SNA, PV - bezpečnostn ý odbor [Hauptabteilun g Sicherheit , BO], kart. 451, inv. j. 11691. -
Petržalk a (Engerau ) wurde 1946 nach Bratislava eingemeindet . 

19 SNA, PV - oběžníky, kart. 5; 75. 
SNA, PV - prezídium , kart. 69. Mesačn á správa o činnost i V. odbor u v mesiaci máji 1946 
[Monatsberich t über die Tätigkeit der Hauptabteilun g V im Mona t Mai 1946]. 
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čan y a m 22.Mai . Di e Übergab e erfolgte am 24. Ma i am Grenzübe rgan g C h e b -
Schirnding . D e r letzt e Transpor t in diese m M o n a t w u r d e am 26. Ma i in N o v á k y auf 
die Reis e geschick t u n d zwei Tage späte r in F ü r t h im Wald von de n Amer ikane r n 
ü b e r n o m m e n . 2 1 Insgesam t w u r d e n im Ma i also nu r vier Transpor t e au s de r Slowake i 
auf de n Weg geschickt , o b w o h l in de n P lanunge n de r I n n e n b e h ö r d e für Ma i sieben 
Transpor t e vorgesehe n gewesen waren . 2 2 

Mi t de n Transpor ten , die im Ma i 1946 nac h Deutsch lan d gingen , verließe n an -
nähern d 4800 Mensche n die Slowakei . N o c h im selben M o n a t w u r d e da s Lager in 
Petržalka-Semperi tk a geschlossen , bis E n d e Ma i folgten ach t weiter e Lager in de r 
Zip s (Spiš). 2 3 Wer do r t noc h internier t gewesen war, w u r d e nac h Popra d ode r K r o m -
pach y verlegt. Mi t Befriedigun g w u r d e im Monatsber ich t de r Haup tab te i lun g V 
de r I n n e n b e h ö r d e festgestellt , dass die vier Transporte , die im Apri l u n d Ma i in die 
amerikanisch e Besa tzungszon e abgeschick t w o r d e n waren , 

[...] in eine r Weise, die in jeder Hinsich t tadello s war, bestätigt haben , dass der Abschie-
bungsprozes s sowohl organisatorisc h als auch administrati v korrek t in Angriff genomme n 
worde n ist. Deshal b konnt e es die Abteilun g V/5 wagen, das Abschiebungsprogram m für den 
Mona t Jun i 1946 zu verdoppel n un d die Einreihun g von 8 Transporte n in den Plan zur Ab-
schiebun g der Deutsche n aus der ČSR zu beantragen . 

N o c h im Ma i bemüh t e sich die slowakisch e Seit e in Pra g u m die Genehmigung , 
m e h r Transpor t e in die amerikanisch e Besa tzungszon e schicke n zu dürfen . Ih r An -
tra g w u r d e jedoc h mi t de r Begründun g abgelehnt , die Abfert igun g de r Transpor t e 
werd e im Vorau s festgelegt u n d es sei nich t möglich , zusätzl ich e Transpor t e du rch -
zuführen . N a c h Ansich t de r Prage r Zen t ra lbehörde n erfüllte n die in de r Slowake i 
zu r Aussiedlun g vorgesehene n Deu t sche n in gesundheit l iche r u n d hygienische r 
Hins ich t wie auc h bezüglic h de r Qual i tä t ihre r Bekleidun g die Aufnahmebedin -
gunge n für die amerikanisch e Z o n e nicht . M a n befürchtete , dadurc h k ö n n t e n die 
Abschiebunge n in die amerikanisch e Z o n e insgesam t gefährde t werden . D a ange -
n o m m e n wurde , dass die Kri ter ie n für die A b n a h m e von Transpor te n in de r sowje-
tische n Z o n e nich t so stren g sein würden , w u r d e darau f bestanden , die Transpor t e 
au s de r Slowake i forta n ausschließlic h do r th i n zu lenken . Kučer a teilt e mit , w e n n 
Skarb a für de n M o n a t Jun i rechtzeit i g eine n Transportvorschla g vorlege, „'wird d e m 
völlig entsprochen , un te r de r Voraussetzung , dass diese Transpor t e in die sowjetisch e 
Z o n e dirigier t werden . " 5 

Ebenda. 
Es kam zu einem Missverständni s zwischen der slowakischen un d der tschechische n Seite, 
das unte r andere m darau s resultierte , dass das Innenministeriu m den Transport , der am 
30. April abgeschick t worde n war, zur Maiquot e rechnete , womi t die slowakische Innen -
behörd e nich t einverstande n war. 
SNA , PV - oběžníky , kart . 4; 103, 121 f., 137-140,14 3 f. Geschlosse n wurde n die Lager Kež-
marok-priadele ň (Käsmark-Spinnerei) , Spišská Bělá (Zipse r Bela), Huncovc e (Hunsdorf) , 
Podolíne c (Pudlein) , Stós (Stoß) , Mníše k nad Hnilco m (Einsiede l an der Göllnitz) , Smolní k 
(Schmöllnitz ) un d Švedlár (Schwedler) . 
SNA , PV - prezídium , kart . 69. Mesačn á správa o činnost i V. odbor u v mesiac i máji 1946 
(vgl. Anm . 20). 
A MZ V ČR , Teritoriáln í odbo r obyčejný, Německo , kart . 13. 
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Di e Meldunge n de r s lowakische n Seit e enthielte n ander e Informat ionen . N a c h 
eine m Berich t de s Leiter s de r Abtei lun g V/ 5 de r Innenbehörde , S. Jakubik , de r de n 
a m 30. Apri l abgefertigte n erste n Transpor t von Deu t sche n au s de r Slowake i in die 
amerikanisch e Besatzungszon e begleite t hat te , ware n nu r vier Persone n v on de n 
Amer ikane r n au s de m slowakische n Transpor t ausgeschlosse n worden , au s dre i 
tschechische n dagegen 186 Personen . 2 6 I m Fal l de r Deu t sche n au s de r Slowake i han -
delt e es sich u m ein e unvollständig e vierköpfige Familie , dere n Vater v o m Kreis -
volksgerich t in Bratislava zu ach t Jahre n Freihei tsentzu g verurteil t w o r d e n war u n d 
im Gefängni s Leopo ldo v (Leopolds tadt ) einsaß . Di e Abtei lun g V/ 5 beantragt e dar -
aufhi n bei de r Behörd e des Just izbeauftragte n die Freilassun g de s Mannes , u m ih n 
z u s a m m e n mi t seine n Famil ienangehörige n abzuschieben. 2 7 D i e Amer ikane r be-
s tande n darauf , nu r vollständig e Familie n umzus iede l n u n d die Person , die für de n 
Lebensunterha l t eine r Famili e sorgte , nich t v on ihre n Angehör ige n zu t rennen . 
Abweichunge n v on diese r Rege l akzept ier te n sie nur , w e n n sich de r E rnäh re r bereit s 
in Deu t sch lan d befand . Jakubi k teilt e in seine r Me ldun g mit , dass 

[...] der Ausschluss von vier Persone n aus dem ersten slowakischen Transpor t zugleich die 
geringste Zah l war, die in den letzte n Tagen an der Übergabestatio n in Taus aus einem 
Transpor t herausgenomme n wurde . Diese r Umstan d rief einen guten Eindruc k hervo r un d 
bewirkte allgemeine s Lob un d Glückwünsch e für den Vertrete r der Innenbehörde , der nac h 
Taus gekomme n war, um den Verlauf der Übergab e des Transporte s zu verfolgen un d prakti -
sche Erkenntniss e zu gewinnen , die für die Abfertigung der weiteren Transport e notwendi g 
sind. 

Ähnliche s ist auc h im Berich t übe r die Übergab e de s zwei te n Transpor te s au s de r 
Slowake i a m 15. Ma i 1946 in Domažl ic e zu lesen : 

De r amerikanisch e Vertrete r stellte keinerle i Mänge l im Transpor t fest, übernah m den Trans -
por t un d bemerkte , dass er mit dem Transpor t zufriede n sei. Darau f fuhr der Transpor t sofort 
aus Domažlic e nac h Deutschlan d ab. 

N i c h t ander s be i m dr i t te n Transpor t : 

Di e Übernahmekommissio n sprach sich sehr loben d über die Diszipli n un d Ordnun g der 
Transportierte n sowie auch über ihre tadellos e Ausstattun g von administrative r Seite her aus, 
was zu einem völlig reibungslose n Verlauf un d eine r pünktliche n Übergab e un d Abnahm e bei-
trug. 3 0 

Auf de n bereit s e rwähnte n Ant ra g de r Innenbehörde , im Jun i 1946 ach t Trans -
po r t e au s de r Slowake i loszuschicken , reagiert e da s Prage r Innenmin i s t e r iu m zwar 
positiv , doc h erwies sich de r do r t erstellt e Zei tpla n als ungünst ig . Di e Hälft e de r 
Transpor t e war nämlic h für da s erst e Dr i t te l des Mona t s vorgesehen . Z u d e m w u r d e 
de r F o r d e r u n g de r I nnenbehö rd e nac h Ums ied lun g in die amerikanisch e Z o n e nich t 
en tsprochen . Di e verantwor t l iche n O r g a n e in de r Slowake i ha t te n diese n Wunsc h 

SNA , PV - sekretariát , kart . 76, a. j . 966/344-46 . 
SNA , PV - prezídium , kart . 69. Mesačn á správa o činnost i V. odbor u v mesiac i máji 1946 
(vgl. Anm . 20). 
SNA , PV - sekretariát , kart . 76, a. j . 966/344-46 . 
Ebenda. 
Ebenda. 
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dami t begründet , dass ein Teil der End e 1944 un d Anfang 1945 vor der heranrücken -
den Rote n Armee evakuierte n slowakischen Deutsche n in der amerikanische n Zon e 
geblieben war. Auf Grun d der Bestimmunge n zur Familienzusammenführun g 
sollten die Angehörige n der deutsche n Minderhei t also in die amerikanisch e Zon e 
umgesiedel t werden . Da s Innenministeriu m kam diesem Antra g jedoch nich t nac h 
un d begründet e seine Entscheidun g lediglich mit nich t nähe r definierte n verkehrs -
technische n Schwierigkeiten . Kur z vor der Abfertigung der ersten Transport e im 
Jun i teilte es der Innenbehörd e un d dem Regierungsbevollmächtigte n Skarba mit , 
dass vom 29. Ma i an alle Transport e in die sowjetische Besatzungszon e geleitet wer-
den würden. 31 Da s Ministeriu m legte fest, dass die Transport e aus der Slowakei 
am 29. un d 31. Ma i sowie am 5., 8., 9. un d 11. Jun i abgefertigt werden sollten , un d 
zwar jeweils zwei in den Lagern Poprad , Novák y un d Krompachy . Di e genaue n 
Bedingunge n sollten erst späte r nac h Abschluss eines Abkommen s mit den Ver-
treter n der Sowjetischen Armee mitgeteil t werden . D a der Vertrag bis zum gesetzten 
Termi n nich t unterzeichne t werden konnte , teilt e das Innenministeriu m am 28. Ma i 
-  also einen Tag vor der geplante n Abfertigung des ersten Transporte s - , telefonisc h 
die Aussetzun g des Transfer s bis zum 10. Jun i mit . Skarba reagiert e mit einem Tele-
gramm an Kučera , in dem er forderte , die Transport e aus der Slowakei dan n unbe -
dingt in die amerikanisch e Zon e zu leiten , da für die Zei t vom 15. bis zum 28. Jun i 
schon sieben weitere Transport e in Vorbereitun g seien, dre i aus Novák y un d je zwei 
aus Popra d un d Petržalka-Kopčany. 32 Er erinnert e daran , dass bislang alle slowaki-
schen Transport e in die amerikanisch e Zon e gegangen un d von den Amerikaner n 
positiv bewerte t worde n waren un d meinte , die Aussiedlung der Karpatendeutsche n 
könn e kein Proble m darstellen , da sie nu r einen minimale n Antei l an den gesamten 
Abschiebunge n aus der Tschechoslowake i habe . Erneu t verwies er darauf , dass viele 
Deutsch e aus der Slowakei Verwandt e in der amerikanische n Zon e hätte n un d gab 
abschließen d seiner Überzeugun g Ausdruck : 

Die reibungslose Abschiebung der Deutsche n aus der Slowakei ist in der Weise, in der sie bis-
her in die amerikanisch e Zon e durchgeführ t wurde, vollkomme n gesichert . Ihr e Umorientie -
rung in die russische Besatzungszon e würde sie sehr ernsthaf t gefährden und hinausschieben . 

Unterdesse n hatt e die tschechoslowakisch e Regierun g im Ma i bei den Verhand -
lungen mit der sowjetischen Seite einen bedeutende n Fortschrit t erreicht . In den 
Gesprächen , die am 3. un d 4. Ma i in Berlin geführt wurden , gab die sowjetische Seite 
ihre ablehnend e Haltun g auf un d zeigte sich zu eine r Einigun g über die Modalitäte n 
einer systematische n Abschiebun g vom l.Jun i 1946 an bereit . Dennoc h wurde kein 
Abkomme n unterzeichnet . End e Mai , vor dem anvisierte n Beginn der Transporte , 
stellte die sowjetische Seite die Forderung , den Starttermi n vom l.Jun i auf den l.Jul i 
zu verlegen. Außerde m schlug sie vor, für jeden Mona t bis zum Novembe r verbind -
liche Quote n zu vereinbaren . Daraufhi n fande n vom 30. Ma i bis zum l.Jun i erneut e 
Verhandlunge n in Pra g statt , die mit der Unterzeichun g eines Abkommen s über 
die Abschiebun g der Deutsche n aus der Tschechoslowake i in die sowjetische Be-

Ebenda. 
Ebenda. 
Ebenda. 
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satzungszon e endeten . Dari n verpflichtet e sich die sowjetische Seite dazu , 600000 
bis 650 000 Persone n aufzunehmen , die tschechoslowakische n Vertrete r sagten zu, 
diese Zah l nich t zu überschreiten . Ab dem 5.Jun i sollten Schiffstransport e auf der 
Elbe nac h Sachsen un d Mecklenbur g geschickt werden . Di e Bahntransport e sollten 
am 10.Jun i beginne n un d die Strecke n Podmokl y (Bodenbach)-Ba d Schandau , 
Tršnic e (Tirschnitz)-Ger a un d Tršnice-Altenbur g nutzen. 3 4 Zunächs t sollten täglich 
zwei Züge abgefertigt werden , ab dem 2l.Jun i dan n dre i (etwa 3600 Personen) , ab 
dem 1. Juli schließlic h sechs Transport e (7200 Personen) . Jede r Transpor t sollte aus 
40 überdachte n Waggons für die Umsiedle r bestehen , dazu sollten ein bis zwei 
Waggons für Krank e un d Sanitätspersona l sowie ein Waggon für Verpflegung kom -
men , insgesamt also 42 bis 43 Waggons, je nac h der Zah l der Kranken . Fü r die 
Umsiedlun g der Deutsche n in die sowjetische Zon e galten im Wesentliche n die glei-
che n Bedingunge n wie für die Transport e in die amerikanisch e Zone . Allerdings 
waren kleiner e Brotratione n für die Reise un d niedriger e Ansprüch e beim Transpor t 
von Kranke n vorgesehen . Zude m gab es Unterschied e hinsichtlic h der administrati -
ven Vorschriften. 35 

Di e sowjetische Militärverwaltun g nah m auch Transport e von Deutsche n aus der 
Slowakei ab, folglich wurde n die Karpatendeutsche n von Jun i 1946 an in beide 
Besatzungszone n umgesiedelt . Nac h den erhaltene n Aufzeichnunge n der Innen -
behörd e wurde der erste Transpor t aus der Slowakei in die sowjetische Zon e am 
15.Jun i 1946 in Novák y abgefertigt un d fuhr über Bratislava, Prag , Tršnic e un d 
Františkov y Lázn ě (Franzensbad ) nac h Brambac h in Sachsen. 36 Währen d die Trans -
portabnahm e durc h die Amerikane r stets sehr gründlic h erfolgte -  geachte t wurde 
vor allem auf den Gesundheitszustan d un d die Vollständigkei t der Familie n - , 
führt e die sowjetische Seite bei der Übernahm e kaum Kontrolle n durch . Nac h der 
Meldun g eines Mitarbeiter s der Innenbehörde , der den am 15.Jun i aus Novák y 
abgeschickte n Transpor t begleitete , handelt e es sich bei der Abnahm e un d Kontroll e 
des Transport s durc h die sowjetische Seite um eine rein e Formalität . Nac h dem 
Eintreffe n im Bahnho f ging der Transportleite r zusamme n mit dem Mitarbeite r der 
Innenbehörd e un d einem Kontaktoffizie r in das Büro des sowjetischen Komman -
dante n un d meldet e die Ankunft . 

Nac h Feststellun g durch Frage, wie viele Mensche n im Transpor t sind, bestätigte der 
Kommandan t die Übernahm e des Transports . Er hat den Transpor t nich t einma l gesehen, und 
auf die Frage, ob er sich den Transpor t nich t anschaue n wolle, winkte er ab. Die ganze 
Transportabnahm e seitens des russischen Kommandante n bestand also nur aus der Bestätigun g 
der Transportübernahme . 

Zu m Vergleich hier ein Auszug aus dem Berich t über die Übergab e eines Trans -
ports , der am 12. Ma i von Novák y in die amerikanisch e Zon e geschickt wurde . Dari n 
heiß t es, dass der Vertrete r 

3 4 NA, ÚP V - PT, kart. 308, a. j . 127/2 . 
3 5 SNA, PV - oběžníky, kart. 4; 150. 

SNA, PV - PT, kart. 6. Hláseni e zo služobne j cesty vykonanej v dňoc h 15.-19. juna 1946 
do Brambach u v Německ u [Meldun g über eine Dienstreis e vom 15. bis zum 19. Jun i 1946 
nach Brambac h in Deutschland] . 
Ebenda. 
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[...] der amerikanische n Armee bei der Übernahm e des Transport s von Waggon zu Waggon 
hauptsächlic h darauf Wert legte, dass die Familie n alle zusamme n sind, dass ja nich t ein 
Familienangehörige r aus einer Nebenlini e in der Slowakei geblieben ist, er fragte, ob sie 
irgendwelch e Beschwerden haben , ob sie ordentlic h angezogen sind, wie viel Gepäc k sie 
haben , ja er sah sich sogar das Geld an -  RM , ob ihnen nich t zufällig Banknote n ausgezahlt 
worden waren, die in Deutschlan d nich t gültig sind. 

Bis End e Jun i 1946 gingen dre i weitere Transport e aus slowakischen Abschiebe-
lagern in die sowjetische Zone : am 24.Jun i aus Poprad , am 26. Jun i aus Novák y un d 
am 27.Jun i aus Petržalka-Kopčany . Sie wurde n von der sowjetischen Armee in 
Brambac h un d Bad Schanda u übernommen . Bei der Übergab e zeigten sich keine 
größere n Mängel . Allerdings wurde n insgesamt 43 Persone n aus gesundheitliche n 
Gründe n aus den Transporte n ausgesonder t un d in Sammelzentre n in Böhme n 
untergebracht . Bis End e Jun i 1946 wurde n insgesamt ach t Transport e mit 9600 
Angehörige n der deutsche n Minderhei t aus der Slowakei abgeschickt. 39 Vier dieser 
Transport e gingen in die amerikanisch e Zone , vier in die sowjetische. Noc h im Laufe 
des Jun i schloss die Innenbehörd e ach t Sammellager. 40 

Fü r die alliierte n Behörde n stellten die Millione n von Deutschen , die aus Ost -
mitteleurop a in die bereit s von Flüchtlinge n un d andere n Mensche n ohn e Obdac h 
bevölkerte n vier Besatzungszone n kamen , ein großes Proble m dar. Dahe r erwogen 
die Amerikane r wie die Sowjets, die Aussiedlung aus der CSR zu verlangsamen . 
Entsprechend e Forderunge n erhobe n Vertrete r der amerikanische n Militärverwal -
tun g währen d der Verhandlunge n mit dem tschechoslowakische n Bevollmächtigte n 
Kučera , die vom 15. bis zum 19. Jun i 1946 dauerten . Sie kritisierte n dabe i auch 
eine Red e des tschechoslowakische n Informationsminister s Václav Kopecký , der die 
Haltun g der amerikanische n Organ e angepranger t un d das sowjetische Vorgehen bei 
der Umsiedlun g der Deutsche n aus der CSR gelobt hatte . Di e Amerikane r kün -
digten an, die Zah l der tägliche n Transport e von sechs auf vier zu reduzieren , was im 
folgenden Mona t auch geschah . 

Im Jul i erreicht e die Zah l der aus der Tschechoslowake i ausgesiedelte n Deutsche n 
ihre n Höchststand . In der Zei t vom 1. bis 15. Juli fuhre n täglich 12 Transport e mit 
14400 Persone n auf den Bahnstrecken , jeweils die Hälft e in die amerikanisch e un d 
die sowjetische Zone . Nac h dem 15. Juli nahme n die Amerikane r nu r noc h vier Züge 
am Tag ab. Da s Präsidiu m der Regierun g der CSR informiert e den Ministerpräsiden -
ten darüber , dass vom Beginn der Abschiebun g bis zum 15.Juli 15 596 Deutsch e aus 
der Slowakei ausgesiedelt worde n waren. 42 Im Juli wurde n aus den slowakischen 
Abschiebelagern sieben Transport e abgeschickt : am 9. un d 23.Jul i aus Petržalka -

SNA, PV - PT, kart. 6. Správa o sformovan í a vystrojení transport u Nemco v odsunutýc h 
dňa 12. mája 1946 z Novák [Berich t über Bildung und Ausstattun g des Transport s der 
Deutschen , die am 12.5.1946 aus Novák y abgeschoben wurden] . 
SNA, PV — prezídium , kart. 69. Mesačn á správa o činnost i V. odbor u v mesiaci juni 1946 
[Monatsberich t über die Tätigkeit der Hauptabteilung  V im Mona t Jun i 1946]. 
Ebenda. 
Kováč, Dušan : Vysídleme Nemco v zo Slovenska (1944-1953) [Die Aussiedlung der Deut -
schen aus der Slowakei (1944-1953)] . Prah a 2001, 51. 
NA, ÚP V - PT, kart. 308, a. j . 127/2. 
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Kopčany , am 6., 15. u n d 24. Jul i au s N o v á k y sowie a m 10. u n d 24. Jul i au s Poprad . 
All diese Transpor t e gingen in die sowjetisch e Zone . E inwänd e von sowjetische r 
Seit e gegen die Auss ta t tun g de r Transpor t e gab es n icht . 4 3 

Di e Abschiebun g de r Deu t sche n verlief im M o n a t Jul i wei tgehen d planmäßig . 
Ein e Ausnahm e bildet e allein de r Transpor t , de r a m 17. Jul i au s P o p r a d abgehe n soll-
te . 4 4 I n diese m Fal l war die Zusammenfüh run g de r zu r Abschiebun g vorgesehene n 
Persone n dadurc h erschwer t worden , dass diese versuchten , ihr e Ums ied lun g in die 
sowjetische Z o n e zu verhindern . Tro t z de r gründl ic h vorberei te te n Ak t ione n de r 
Na t iona le n Sicherhei t (Polizei ) gelan g es nicht , de n Transpor t te rmingerech t bereit -
zustellen . Viele de r Zipse r Deu t sche n bes tande n darauf , in die amerikanisch e Z o n e 
zu k o m m e n u n d begründe te n dies mi t Fami l ienzusammenführung . Di e wachsend e 
Zah l entsprechende r Ant räg e zwan g die O r g a n e de r Innenbehörde , Liste n de r Per -
sone n zu erstellen , die ein e Ums ied lun g in die amerikanisch e Z o n e beantragten . I n 
eine m Bericht , de n Skarb a a m 10. Jul i an Kučer a schickte , ist v on 1 045 Persone n die 
Rede , die sich zu diese m Ze i tpunk t in e ine m slowakische n Abschiebelage r aufhiel -
te n u n d Verwandt e in de r amerikanische n Z o n e ha t ten . 4 5 Skarb a beantragte , all diese 
Persone n nac h P o p r a d zu br inge n u n d im August von do r t au s auszusiedeln . E s 
w u r d e geschätzt , dass weiter e 1 200 Mensche n - also ein gesamte r Transpor t -  au s 
demselbe n G r u n d die Ums ied lun g in die amerikanisch e Z o n e verlange n w ü r d e n . 
Folglic h w u r d e dami t gerechnet , noc h zwei Transpor t e au s de r Slowake i in die ame -
rikanisch e Z o n e zu schicken , alle wei tere n sollte n dan n in die sowjetisch e Z o n e 
gehen . 

Di e Prage r Zen t r a lbehörde n e rhobe n gegen die Organisa t io n de r Aussiedlun g de r 
deutsche n Bevölkerun g au s de r Slowake i mehrer e krit isch e E inwände . Sie wiesen 
darau f hin , dass 

[...] die Slowaken bereit s dre i von 15 Transporte n abgesagt haben , währen d in den böhmische n 
Länder n nich t ein einziger der 800 Transport e abgesagt wurde . Fü r August wurde zum Beispiel 
festgelegt, dass zehn Transport e aus der Slowakei abgehen . In diesen Tagen stellte der slowa-
kische Bevollmächtigt e für die Abschiebun g jedoch den Antrag , nu r vier Transport e abzu-
schicken . 

Kučer a war de r Meinung , dass die Aussiedlun g au s de r Slowake i überau s schlep -
pen d verlaufe . I n eine r a m 11. Jul i 1946 an de n zuständige n Staatssekretä r im Innen -
minis te r iu m abgeschickte n Mit te i lun g heiß t es: 

Di e Organisatio n der Abschiebun g in der Slowakei arbeite t nac h einer Meldun g des tschechi -
schen Bevollmächtigte n sehr schwerfällig un d in Anbetrach t der letzte n Abschiebungstermin e 
könnt e die Gefah r entstehen , dass die Abschiebun g der Deutsche n aus der Slowakei nich t 
rechtzeiti g abgeschlossen wird. 

SNA , PV - prezídium , kart . 69. Mesačn á správa o činnost i V. odbor u v mesiac i júli 1946 
[Monatsberich t über die Tätigkei t der Hauptabteilun g V im Mona t Juli 1946]. 
Ebenda. 
Kováč, Dušan : Organizovan ý odsu n Nemco v zo Slovenska roku 1946 [Di e organisiert e 
Abschiebun g der Deutsche n aus der Slowakei im Jahr e 1946]. In : Historick ý časopis 49 
(2001) 2, 237-254 , hier 247. 
A MZ V ČR , Generáln í sekretariá t 1945-1954, kart . 178. 
Ebenda. 
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Am 30. Juli 1946 fand in der Innenbehörd e eine Beratun g der Abschiebungs -
referente n statt . Dabe i wurde die Zah l der slowakischen Transport e für Septembe r 
festgelegt un d zude m vereinbart , wo un d in welcher zeitliche n Reihenfolg e sie abge-
schickt werden sollten . Di e Referente n beschlossen , beim Innenministeriu m in Pra g 
zu beantragen , sechs Transport e aus der Slowakei in den Abschiebungspla n für 
Septembe r zu vermerken , davon zwei in die amerikanisch e Zone . Sie gingen da-
von aus, dass die Aussiedlung der Deutsche n aus der Slowakei nac h diesen letzte n 
Transporte n End e Septembe r faktisch abgeschlossen sein würde. 4 8 

Mit Blick auf die vorgesehen e beschleunigt e Beendigun g der Abschiebun g der 
Deutsche n aus der Slowakei ordnet e der Regierungsbevollmächtigt e Skarba am 
6. August 1946 an, alle in den Sammellager n befindliche n Deutsche n sukzessive in 
die Abschiebelager zu verlegen, un d zwar jeweils in das für ihre n Bezirk zuständig e 
Lager. Da s waren für die Westslowakei Petržalka-Kopčany , für den mittlere n 
Landestei l Novák y un d für den Oste n Poprad. 4 9 Nac h der Ausführun g dieser 
Anweisung sollte in den Arbeits- un d Sammellager n nieman d meh r übrig bleiben , 
der zur Aussiedlung vorgesehen war, die Lagerverwaltunge n wurde n verpflichtet , 
den Vollzug der Anweisung spätesten s bis zum 30. Septembe r zu melden. 50 

Am 15. August 1946 gab die Hauptabteilun g V einen Erlass heraus , in dem das 
Vorgehen bei der beschleunigte n Aussiedlung präzisier t wurde . Di e Verlegung der 
Deutsche n in das Abschiebelager Popra d sollte bis zum 20. August abgeschlossen 
werden . Fü r die Lager Petržalka-Kopčan y un d Novák y galt eine Fris t bis zum 
30. August. In den Anordnunge n heiß t es, nac h Durchführun g dieser Bestimmunge n 
werde 

[...] die Frage der Deutsche n in der Slowakei, soweit sie die Abschiebung betrifft, definitiv 
abgeschlossen sein, das heißt , dass die Deutschen , die zur Abschiebung vorgesehen sind, am 
1. Septembe r 1946 in den Lagern sein werden, die übrigen, die in Freihei t gelassen wurden , 
werden eine entsprechend e Bestätigun g erhalte n haben , die sie von der Abschiebung aus-
schließt . 

Di e Anweisung der Innenbehörd e verpflichtet e die Kreisnationalausschüss e un d 
Kreisverwaltungskommissione n dazu , definiti v über die Stellun g der Personen , auf 
die sich die Abschiebun g aus unterschiedliche n Gründe n nich t bezog, zu entschei -
den un d den Personen , die sie als geeignet für den Verbleib im Land e ansahen , eine 
entsprechend e Bestätigun g auszuhändigen . Ferne r erlegte sie den Nationalausschüs -
sen un d Verwaltungskommissione n auf, alle Persone n deutsche r Nationalität , die 
von der Abschiebun g ausgeschlossen werden un d in der Slowakei bleiben sollten , 
genau zu erfassen. Zu diesem Zweck sollten sie in Zusammenarbei t mit den Kreis-
kommandanture n un d den Statione n der Nationale n Sicherhei t Verzeichnisse an-

SNA, PV - prezídium , kart. 69. Mesačn á správa o činnost i V. odbor u v mesiaci júli 1946 
[Monatsberich t über die Tätigkeit der Hauptabteilung  V im Mona t Juli 1946]. 
An die Situatio n im Lager erinnert e sich F. N.: Im Internierungslage r Deutschendor f (Pop -
rad) in der Zips. In : Hudak,  Adalbert/ Lasslob, Isidor (Hgg.) : Der Leidensweg der Karpa -
tendeutsche n 1944-1946. Eine Dokumentation . 2. Aufl. Stuttgar t 1995, 82-85. 
SNA, PV - oběžníky, kart. 6. 6. August 1946. -  Entgegen dieser Anweisung bestande n die 
Sammellage r in der Slowakei auch Anfang 1947 noch . 
A MV SR, B 10/7/1 , inv. j . 44. 



Gabzdilová-Olejníková: Aussiedlung der Karpatendeutschen aus der Slowakei 97 

legen, in dene n Name , Geburtsdatum , Wohnort , Beruf sowie Art un d Ausstel-
lungsdatu m der Bescheinigung , auf dere n Grundlag e die betreffende n Deutsche n 
von der Aussiedlung ausgeschlossen wurden , aufgeführ t waren . Dabe i sollten die 
Deutsche n in sechs Kategorie n eingeteil t werden , für die jeweils eigene Verzeichnisse 
zu erstellen waren . In die erste Kategorie , dem Verzeichni s A, sollten Persone n deut -
scher Nationalitä t eingehen , die über eine vorläufige Bescheinigun g der tschechoslo -
wakischen Staatsbürgerschaf t verfügten . Unte r „B " sollten Deutsch e erfasst werden , 
die eine Anerkennun g als Antifaschiste n vorweisen konnten . In das Verzeichni s C 
waren Persone n aufzunehmen , dene n vorläufig bescheinig t worde n war, unentbehr -
liche Fachleut e zu sein. Fü r Personen , die von den Auswahlkommissione n der 
Kreisnationalausschüss e einen Bescheid über den Ausschluss von der Abschiebun g 
erhalte n hatten , war das Verzeichni s D vorgesehen . Un d schließlic h sollten unte r 
„E " die Persone n registrier t werden , die auf Grun d eine r Entscheidun g der Aus-
wahlkommissio n der Innenbehörd e von der Abschiebun g ausgenomme n waren , 
unte r „F " Personen , die vom zuständige n Mitglied des Beauftragtenkollegium s eine 
Ausnahmegenehmigun g entsprechen d der Verordnun g des Slowakische n National -
rate s Nr . 99/194 5 Zb . nar . SN R erhalte n hatten , welche die Dienstverhältniss e der 
staatliche n un d öffentliche n Angestellten regelte. 

Di e Aussiedlung der deutsche n Bevölkerun g wurde im August 1946 mit der 
Abfertigung dreie r Transport e aus dem Abschiebelager Novák y fortgesetzt . Eine m 
Lageberich t der Hauptabteilun g V der Innenbehörd e zufolge wurde das Kontingen t 
für den Mona t August nich t voll ausgeschöpft , den n von den vier beantragte n 
Transporte n wurde n nu r dre i realisiert . Zwei dieser Transport e gingen in die sowje-
tische , eine r in die amerikanisch e Zone . Alle dre i Transport e wurde n ohn e Beanstan -
dunge n von den Besatzungsmächte n übernommen . De r vierte Transport , der laut 
Plan am 25. August von Popra d aus in die sowjetische Zon e geschickt werden soll-
te, musst e abgesagt werden , weil die Mehrhei t der für diesen Transpor t vorgesehe-
nen Deutsche n Verwandt e in der amerikanische n Zon e hatte . Ein weitere r Grun d für 
die Absage des Transport s war nac h den Informatione n der Hauptabteilun g V der 
Innenbehörd e der Umstand , dass ähnlic h wie im Juli 

[...] die Verlegung in das Lager auf große Schwierigkeiten stieß und selbst gründlich und sorg-
fältig vorbereitet e Razzien der Nationale n Sicherhei t und von Angehörigen der Armee nich t 
rechtzeiti g zum erwartete n Ergebnis führten . 

Solange die Abschiebun g in die amerikanisch e Zon e erfolgte, wurde sie von der 
Mehrhei t der deutsche n Bevölkerun g in der Slowakei einfach hingenommen . Als 
jedoch im Somme r 1946 im großen Maßsta b Umsiedlunge n in die sowjetische Zon e 
begannen , mehrte n sich Fluchtversuche n aus den Abschiebe- un d Sammellagern . 
Menschen , die noc h nich t internier t waren , versteckte n sich in den Wäldern un d ver-
suchte n zum Teil, sich auf eigene Faus t nac h Österreic h ode r Süddeutschlan d durch -
zuschlagen . 

In der Zip s war die Situatio n in dieser Hinsich t besonder s unübersichtlic h un d 
kompliziert . De r Kreisnationalausschus s in Gelnic a (Göllnitz ) informiert e die Haupt -

SNA, PV - prezídium , kart. 69. Mesačn á správa o činnost i V. odbor u v mesiaci august 
1946 [Monatsberich t über die Tätigkeit der Hauptabteilung  V im Mona t August 1946]. 
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abteilun g V de r I nnenbehö rd e in eine r Me ldun g v o m 30. August 1946 darüber , dass 
er alle Vorkehrunge n getroffen habe , die zu r Ü b e r f ü h r u n g de r Deu t sche n in da s 
Abschiebelage r P o p r a d no twend i g seien . D o c h t ro t z 

[...] der Bemühunge n der Nationale n Sicherhei t ist es bis heut e nich t gelungen , die in Betrach t 
kommende n Persone n zusammenzuführen , weil diese scho n vor einigen Woche n ihre Wohn -
ort e verlassen habe n un d sich an unbekannte n Orte n aufhalten , sei es in entlegenere n Ge -
meinde n ode r in den Bergen, wo sie ständi g das Versteck wechseln . 

D e r Ausschus s ermächtigt e die K r e i s k o m m a n d a n t u r de r Na t iona l e n Sicherhei t 
u n d die ih r unters tel l te n Stationen , alle Pe rsone n deutsche r Nat iona l i t ä t festzuneh -
men , sodas s de r Krei s spätesten s bis z u m 31 . O k t o b e r 1946 von Deu t sche n „gesäu -
be r t " sei. 

Ei n Beispie l für de n Widers tan d de r deutsche n Bevölkerun g gegen die Abschie -
bun g in die sowjetisch e Z o n e biete t ein Berich t de s Kreisnationalausschusse s in 
Poprad , de r übe r da s Misslinge n de r Aussiedlun g de r Deu t sche n au s de r G e m e i n d e 
Chmel 'nic a im Jul i informiert . D o r t war in de r N a c h t v o m 18. z u m 19. Jul i ein e 
Akt io n fehlgeschlagen , v on de n 256 Personen , die zu r Aussiedlun g vorgesehe n 
ware n u n d im Lage r P o p r a d zusammengeführ t werde n sollten , k o n n t e n gerad e ein -
ma l 58 Persone n aufgegriffen u n d nac h P o p r a d gebrach t werden . Deshal b 

[...] wurde eine zweite Aktion vom 21. zum 22.Jul i 1946 unternommen , auch die misslang, 
den n es wurde n etwa 40 Persone n ergriffen, un d zwar nich t ganze Familien , sonder n wen man 
nu r eben greifen konnt e un d wer der Abschiebun g unterlag . Di e Bewohne r der Gemeind e 
Hobgar d sind scho n so vorbereitet , dass sie nich t zu Haus e schlafen , sonder n im Wald 5 km 
von der Gemeinde , un d um das Fütter n des Viehs kümmer n sich nu r die Alten. 

Tro t z intensive r Such e nac h de n versteckte n Deu t sche n konn t e die F o r d e r u n g 
nac h Zusammenfüh run g de r zu r Aussiedlun g vorgesehene n deutsche n Bevölkerun g 
nich t erfüll t werden . So meldet e de r Kreisnationalausschus s in Gelnic a a m 26. Sep -
tembe r 1946, dass er 

[...] mi t Unterstützun g der verstärkte n Sicherheitsorgan e die Aktion zur endgültige n 
Sammlun g der Deutsche n durchgeführ t hat , ihr Ergebni s war jedoch in Anbetrach t der Zah l 
der Personen , die abgeführ t werden sollen, unverhältnismäßi g gering. 

Versuche , sich de r Abschiebun g zu entziehen , w u r d e n auc h außerhal b de r Zip s 
gemeldet . D e r Kreisnat ionalausschus s in Kremnic a (Kremni tz ) ber ichte t e a m 
3. August 1946 an die Innenbehörde , dass 

[...] zum Zeitpunkt , da dieser Berich t erstatte t wird, die angegeben e Zah l der Deutsche n im 
Kreis gar nich t meh r korrek t sein muss, da viele ihre Gemeinde n verlassen habe n un d in einen 
andere n Kreis ode r in ander e Gemeinde n gegangen sind, um der Abschiebun g zu entgehen . 

Štátn y archí v [Staatsarchiv , SA], Košice , O Ú O Ú (Oblastn á úřadovn a osidl'ovacieh o úřad u 
Besiedlungsam t beim Bezirksamt ) a F N O (Fon d národn í obnovy, Fond s der Nationale n 
Erneuerung ) kart . 2. Němc i na Slovensku, urychlen ý odsun , hláseni e o ťažkostiac h [Di e 
Deutsche n in der Slowakei, beschleunigt e Abschiebung , Meldun g über Schwierigkeiten] . 
SA Košice , O Ú O Ú a F N O , kart . 2a. Správa o priebeh u vysťahovania z obce Chmel'nic a 
a Hniezdn e [Berich t über den Verlauf der Aussiedlung aus den Gemeinde n Chmel'nic a un d 
Hniezdne] . 
SA Levoča , Zweigstelle Spišská Nov á Ves, O N V Gelnic a [Kreisnationalausschus s Göll -
nitz] , kart . 21, prez. , 2292/46 . 
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Diese Fluktuatio n zu kontrollieren , ist absolut unmöglich . Die Deutsche n wissen, unklar wo-
her, sehr gut, dass die Abschiebung aus dem Abschiebungsgebiet Novák y bis End e des Monat s 
durchgeführ t werden soll, und bemühe n sich deshalb um jeden Preis, ihr auszuweichen . 

Einige n Deutsche n gelang es, sich zu verstecken ode r zu fliehen . Insgesam t war 
die Aussiedlung aus dem Kreis jedoch am 2. Septembe r abgeschlossen . Zurüc k blie-
ben Bergleute , die in den Kohlegrube n von Handlov á (Krikerhäu ) ode r in der Staat -
lichen Bergbaudirektio n Kremnic a arbeiteten , sowie einige als unentbehrlic h einge-
stufte Fachleute. 57 

Zu m 1. August 1946 schloss die Innenbehörd e das Abschiebelager in Košice , der 
Südoste n wurde dem nordöstliche n Abschiebungsbezir k zugeordnet. 58 De r letzt e 
Termi n für die Zusammenführun g der Deutsche n aus der Südostregio n in Popra d 
wurde auf den 13. Septembe r gelegt. Verantwortlic h für die Verlegung waren die 
Vorsitzende n der Kreisnationalausschüsse , ihre Stellvertrete r un d die Kreiskomman -
dante n der Nationale n Sicherheit. 59 Am 15. August wurde n im nordöstliche n Gebie t 
die Sammellage r in Gelnic a un d Kežmaro k (Käsmark ) geschlossen. 60 

Am 21. August informiert e der Beauftragt e des Innere n den Vorsitzende n des 
Beauftragtenkollegiums , dass 20400 Deutsch e aus der Slowakei abgeschobe n wor-
den waren . Er versichert e dem Vorsitzenden , dass „an der Vollendun g der Abschie-
bun g der Deutsche n mit der Anspannun g aller Kräfte gearbeite t wird un d die 
Abschiebun g voraussichtlic h in zwei bis dre i Monate n abgeschlossen sein wird." 6 1 

Zwische n Jun i un d August 1946 Üefen die Aussiedlungsaktione n aus der Slowakei 
auf Hochtouren : In dieser Zei t wurde der größt e Teil der deutsche n Bevölkerun g 
abgeschoben . Bis zum 31. August 1946 wurde n nac h Angaben der Hauptabteilun g V 
der Innenbehörd e insgesamt 18 Transport e aus der Slowakei abgeschickt , mit dene n 
20600 Persone n deutsche r Nationalitä t das Lan d verließen. 62 

Lau t der Aufzeichnunge n der Innenbehörd e hatt e die Hauptabteilun g V für Sep-
tembe r sechs Transport e geplant . Doc h das Prage r Innenministeriu m setzte die Zah l 
der Transport e auf fünf herab , da das Abschiebungsprogram m für die sowjetische 
Zon e nu r bis zum 16. Septembe r feststand un d über die Transport e in der zweiten 
Monatshälft e erst noc h mit der sowjetischen Seite verhandel t werden musste . Mi t 
Bück auf die Tatsache , dass der Zeitpla n für die Absendun g von Transporte n in die 

SA Banská Bystrica, Zweigstelle Kremnica , ON V Kremnic a [Kreisnationalausschus s 
Kremnitz],  kart. 23. prez. Němc i na Slovensku - urychlen ý odsun [Die Deutsche n in der 
Slowakei, beschleunigt e Abschiebung] . 
SA Banská Bystrica, Zweigstelle Kremnica , ON V Kremnic a [Kreisnationalausschus s Krem-
nitz] , kart. 62, Odsun Nemco v z okresu Kremnic a [Die Abschiebung der Deutsche n aus 
dem Kreis Kremnitz] . 
SNA, PV - oběžníky, kart. 5; 121. 
SA Levoča, Zweigstelle Poprad , ON V Popra d [Kreisnationalausschus s Poprad] , kart. 49, 
prez. , 708/46 . 
SNA, PV - prezídium , kar. 69. Mesačn á správa o činnost i V. odbor u v mesiaci august 1946 
[Monatsberich t über die Tätigkeit der Hauptabteilun g V im Mona t August 1946]. 
SNA, PV - prezídium , kart. 14. Programov é vyhlásenie -  predloženi e návrhu [Program -
matisch e Erklärung , Entwurf] . 
SNA, PV - prezídium , kart. 69. Mesačn á správa o činnost i V. odbor u v mesiaci august 
1946 (vgl. Anm. 60). 
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amerikanisch e Zon e genau festgelegt war un d für die Slowakei zwei Transport e vor-
sah, war die Entsendun g eines zusätzliche n slowakischen Transporte s in die ameri -
kanisch e Zon e nich t möglich . Dahe r wurde n in der Slowakei nu r am 1., IL , 14., 16. 
un d 26. Septembe r Transport e abgefertigt, von dene n dre i in die sowjetische Zon e 
gingen. Alle fünf Transport e wurde n von den Besatzungsmächte n ohn e Beanstan -
dunge n abgenommen . 

Als Folge der fortgesetzte n Abschiebunge n wurde am 30. Septembe r das Sam-
mellager in Handlov á geschlossen . Di e Gliederun g der Slowakei in Abschiebungs -
bezirke wurde im Septembe r reorganisiert . Da s Abschiebelager Petržalka-Kopčan y 
wurde am 15. Septembe r in ein Sammellage r umgewandelt . Eine n Tag späte r wurde 
auch das Abschiebelager Popra d aufgelöst. De r östlich e un d der westliche Abschie-
bungsbezir k wurde n mit dem mittlere n zusammengeleg t un d der Transfe r der 
Deutsche n für die gesamte Slowakei nu n ausschließlic h über das Abschiebelager 
Novák y organisiert. 63 

Di e Hauptphas e der Aussiedlung der deutsche n Bevölkerun g aus der Slowakei 
wurde mit der Entsendun g von vier Transporte n im Oktobe r 1946 beendet . Di e 
ersten beiden Transport e wurde n am 3. un d 8. Oktobe r in die sowjetische Zon e ge-
schickt , die folgenden am 14. un d 21. Oktobe r in die amerikanische. 64 Nac h den 
Meldunge n der Militärkommandante n wurde n die Transport e ohn e Beanstandunge n 
übernommen . Ein e Ausnahm e gab es lediglich beim letzten , aus dem zwei Familie n 
herausgenomme n wurden . In einem Fal l hatt e die betroffen e Famili e bei der Volks-
zählun g von 1930 angegeben , sie sei ungarische r Nationalität . In dem andere n Fal l 
wurde n Persone n aufgrun d ihres hohe n Alters vom Transpor t ausgeschlossen . 
Eine m Berich t der Hauptabteilun g V der Innenbehörd e zufolge wurde n zwischen 
End e April un d End e Oktobe r 27 Transport e mit jeweils etwa 1 200 Persone n abge-
schickt . Auf der Grundlag e dieser Angaben berechnet e die Hauptabteilun g V die 
Gesamtzah l der abgeschobene n Deutsche n auf 32 400. In dem Berich t 'wird festge-
stellt: 

Mit der Abschiebung dieser Zah l von Persone n war die Abschiebung im Wesentliche n been-
det, und die übrigen Deutschen , die noch der Abschiebung unterliegen , werden nach dem 
Erlass des Ministerium s des Innere n in Prag Nr . B-300/  15.939-Ref . B. vom 13. Oktobe r 1946 
in unregelmäßi g abgefertigten Transporte n abgeschoben . Die Zah l der Deutschen , die noch in 
Betrach t kommen , ist ohnehi n sehr klein und wird die Zahl , die für die Entsendun g eines 
Transporte s erforderlic h ist, nich t überschreiten . 

Di e Regierun g der CSR beschloss auf ihre r Sitzun g am 14. Oktobe r 1946, die 
systematische , organisiert e Abschiebun g der deutsche n Bevölkerun g aus der CSR in 
die sowjetische Zon e am 27. Oktobe r un d in die amerikanisch e Zon e am 29. Oktobe r 
zu beenden . Wenn auc h der ursprünglich e Plan , die Aussiedlun g bis zum 
Herbs t 1946 definiti v abzuschließen , nich t erfüllt werden konnte , erklärt e die Re-

SNA, PV-PT , kart. 5; 138. 
SNA, PV - prezídium , kart. 69. Mesačn á správa o činnost i V. odbor u v mesiaci októbr i 
1946 [Monatsberich t über die Tätigkeit der Hauptabteilung  V im Mona t Oktobe r 1946]. 
Ebenda. 
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gierun g diese au s Pres t igegründe n d e n n o c h offiziell für beendet . Innenminis t ie r 
Václav N o s e k meldet e in de r Par lamentss i tzun g am 24. O k t o b e r 1946, die H a u p t -
etapp e de r Abschiebun g sei beendet , auc h w e n n mi t nachträgl iche n Transpor te n -
p r imä r in die amerikanisch e Z o n e - n o c h zu rechne n sei. Symbolisc h abgeschlosse n 
w u r d e die Aussiedlun g au s de r Tschechoslowake i mi t de r Abfert igun g des letzte n 
Transporte s im Bahnho f D v o r y (Meierhöfen ) bei Kar lov y Vary (Karlsbad) . Diese m 
Ereignis , da s a m 29. O k t o b e r 1946 feierlich begange n wurde , w o h n t e n auc h viele 
h o h e staatlich e Funk t ionä r e bei . D e r Regierungsbevollmächtigt e für die Abschie -
bun g de r Deutschen , Kučera , überga b Innenminis te r N o s e k ein e amtlich e Meldung , 
de r daraufhi n persönl ic h da s Zeiche n zu r Abfahr t de s Zuge s gab. E r konstat ier te , 
dass im R a h m e n de r organisierte n Abschiebun g 1415135 Deu t sch e in die amerika -
nisch e u n d 750000 in die sowjetische Besatzungszon e ausgesiedel t w o r d e n waren . 6 6 

Di e Einstel lun g de r massenhafte n Transpor t e gerad e z u m 29. O k t o b e r war kein Zu -
fall, schließlic h w u r d e a m 28. O k t o b e r de r Jahresta g de r G r ü n d u n g de r C S R gefeiert . 
Auf eine r Kundgebung , die auf d e m Prage r Wenzelsplat z stattfand , erklärt e Prä -
siden t Beneš : 

Mi t dem Gefüh l der erfüllten Gerechtigkei t habe n wir die Durchführun g der Abschiebun g der 
Deutsche n aus der Republi k verfolgt [...] . Mög e der heutig e 28.Oktobe r das Fes t der Be-
endigun g des Kampfe s der großen Generatione n unsere r Vorfahren für die national e Freihei t 
in einem nationale n tschechische n un d slowakischen Staa t sein! 

Am 29. O k t o b e r 1946 erklärt e die tschechoslowakisch e Regierun g die Massen -
aussiedlun g de r Deu t sche n au s de r Republ i k offiziell für beendet . 6 8 Auc h die 
Aussiedlun g de r Deu t sche n au s de r Slowake i war zu diese m D a t u m im Wesentl iche n 
abgeschlossen . So stellt e die I nnenbehö rd e zu r Gesamtlag e im M o n a t N o v e m b e r 
1946 fest: 

Di e Transport e der Deutsche n sind definiti v beendet . Es blieben jedoch noc h einige hunder t 
Persone n deutsche r Nationalität , die im Lager Novák y un d teilweise auch in Petržalk a ver-
sammel t sind. Di e Mehrhei t von ihne n ha t einen Antra g auf Anerkennun g der tschechoslowa -
kischen Staatsbürgerschaf t ode r auf Verbleib auf dem Territoriu m der ČSR auf Grun d ihre r 
Unentbehrlichkei t als Fachleut e gestellt. Bis zur Erledigun g dieser Anträge bleiben sie vorläu-
fig in den genannte n Lagern . 

Vom 13. J ah rhunde r t an ha t te n die Karpa tendeutsche n in de r Slowake i gelebt ; übe r 
J a h r h u n d e r t e h inwe g ware n sie ein integrale r Bestandtei l de r Bevölkerun g gewesen 
u n d ha t te n zu de r spezifische n ethnische n S t ruk tu r de s Lande s beigetragen . 1930 

Staněk:  Odsu n Němc ů 226 (vgl. Anm . 16). -  Dies e Zahle n nannt e auch Innenministe r 
Nose k am 24. Oktobe r im Parlament . Vgl. V Československ u zůstává 300000 Němc ů [In 
der Tschechoslowake i bleiben 300 000 Deutsche] . In : Lidová Demokraci e č. 246 vom 25.10. 
1946, lf. 
Beneš, Edvard : Odsu n Němc ů z Československa . Výbor z Pamětí , projevů a dokument ů 
1940-1947 [Di e Abschiebun g der Deutsche n aus der Tschechoslowakei . Ein e Auswahl aus 
den Memoiren , Rede n un d Dokumente n 1940-1947] . Hg . von Kare l Novotný.  Prah a 1996, 
186. 
NA , ÚP V - PT , kart . 309, a. j . 127/2 . 
SNA , PV - BO, kart . 2. Celková situačn á správa za mesiac novembe r 1946 [Berich t zur 
Gesamtlag e für den Mona t Novembe r 1946]. 
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hatte die Slowakei 150000 Deutsche gezählt, das waren 4,5 Prozent der Bevöl-
kerung. Nach dem Abschluss der Massenaussiedlung im Herbst 1946 blieben An-
gaben der Staatssicherheit zufolge nur 27324 Angehörige der deutschen Minderheit 
in der Slowakei übrig. Der „sozialistische" tschechoslowakische Staat mit der kom-
munistischen Partei an der Spitze sah sich jedoch nicht in der Lage, dieser kleinen 
Bevölkerungsgruppe auch nur grundlegende Minderheitenrechte zuzugestehen. Die 
Karpatendeutschen wurden allmählich assimiliert. Dadurch änderte sich die ethni-
sche Zusammensetzung der Bevölkerung der Slowakei weiter. Bei der Volkszählung 
von 1980 identifizierten sich nur noch 2918 Personen - und damit nur 0,1 Prozent 
der slowakischen Bevölkerung - mit der deutschen Nationalität.70 

Aus dem Slowakischen von Stephan Niedermeier 

Gegenwärtig bekennen sich in der Slowakei etwa 5 000 Personen (0,1 Prozent) zur deut-
schen Nationalität. 



Luboš Velek 

B Ö H M I S C H E S S T A A T S R E C H T A U F „ W E I C H E M P A P I E R " : 
T A T S A C H E , M Y T H O S U N D I H R E S Y M B O L I S C H E 

B E D E U T U N G I N D E R T S C H E C H I S C H E N 
P O L I T I S C H E N K U L T U R * 

Böhmische s Staatsrecht , staatsrechtliche s P r o g r a m m u n d rechtshistorisch-poli t isch e 
Argumen ta t io n -  diese Begriffe sind prakt isc h S y n o n y m e für die tschechisch e 
Pol i t i k de s 19. Jah rhunder t s . 1 Bereit s im Vormär z hat t e die böhmisch e ständisch e 
O p p o s i t i o n im Böhmische n Landta g mi t d e m böhmische n Staatsrech t operiert , bei 
de m es sich zu diese r Zei t u m ein weni g konkre te s K o n z e p t handel te . Di e opposi -

'' Diese Studi e entstan d im Rahme n des Forschungsvorhaben s MŠM T Nr . MS M 002162087 
„Česk é země uprostře d Evrop y v minulost i a dnes " [Di e böhmische n Lände r inmitte n 
Europa s in der Vergangenhei t un d heute] , das an der Philosophisch e Fakultä t der Karls-
Universitä t Pra g durchgeführ t wird. Ic h dank e meine m Freun d un d Kollegen Mag. 
Johanne s Kalwod a (Wien) für die sprachlich e Korrektu r des Aufsatzes. 

Di e Geschichtsforschun g widmet e Jahr e der staatsrechtliche n Ideologi e End e der 1950er, 
Anfang der 1960er erhöht e Aufmerksamkeit . Damal s entstande n mehrer e bis heut e wert-
volle Studien . In den letzte n Jahrzehnte n schwan d das Interess e für dieses Schlüssel-
phänome n der tschechische n Politik . Ein e Ausnahm e bilden kleiner e reflektierend e Arbei-
ten un d Studien . Ein e komplex e synthetisch e Bearbeitun g fehlt leider . -  Plaschka,  Richard : 
Da s böhmisch e Staatsrech t in tschechische r Sicht . In : Zeitschrif t für Ostforschun g (ZfO ) 8 
(1959) 1-14. -  Rabl,  Kurt : „Historische s Staatsrecht " un d Selbstbestimmungsrech t bei der 
Staatsgründun g der Tschechoslowake i 1918/19 . In : ZfO 8 (1959) 388-408 . -  Slapnicka, 
Helmut : Di e Stellungnahm e des Deutschtum s der Sudetenlände r zum „Historische n Staats -
recht" . In : ZfO 8 (1959) 15-41. -  Birke,  Ernst/ Oberdorff'er, Kur t (Hgg.) : Da s böhmisch e 
Staatsrech t in den deutsch-tschechische n Auseinandersetzunge n des 19. un d 20. Jahrhun -
derts . Marbur g 1960. -  Urfus, Valentin : Český státoprávn í progra m na rozhran í let 1860-
1861 a jeho ideové složky [Da s böhmisch e staatsrechtlich e Program m in den Jahre n 1860-
1861 un d seine ideologische n Bestandteile] . In : Právněhistorick é studie (PHS ) 8 (1962) 127-
172. -  Ders.: Český státoprávn í progra m a české dělnick é hnut í v obdob í vzniku prvn í děl-
nické stran y v Čechác h [Da s böhmisch e staatsrechtlich e Program m un d die tschechisch e 
Arbeiterbewegun g zur Zei t der Entstehun g der ersten Arbeiterparte i in Böhmen] . In : PH S 
9 (1963) 97-112. -Ders.: Stát v představác h české národn í společnost i smetanovskéh o obdo -
bí [De r Staa t in Vorstellunge n der tschechische n Nationalgesellschaf t zur Smetana-Zeit] . In : 
Freimanová, Milen a (Hg.) : Povědom í tradic e v novodob é české kultuř e (Dob a Bedřich a 
Smetany ) [Da s Traditionsbewusstsei n in der moderne n tschechische n Kultu r (Di e Zei t von 
Bedřic h Smetana)] . Prah a 1988, 22-27 . -  Urban, Otto : Funkc e historism u v program u 
českého měšťanstva v polovin ě 19. stolet í [Di e Funktio n des Historismu s im Program m des 
tschechische n Bürgertum s Mitt e des 19. Jahrhunderts] . In : Vlček, Tomá š (Hg.) : Historick é 
vědom í v českém uměn í 19. stolet í [Historische s Bewusstsein in der tschechische n Kuns t 
des 19. Jahrhunderts] . Prah a 1981, 76-82 (Uměnovědn é studie 3). -  Hlavačka,  Milan : Da s 
böhmisch e Staatsrech t in der historische n Retrospektiv e der letzte n Jahrhunderte . In : 
Etude s Danubienne s (ED ) 10 (1994) 1, 77-94. — Rosar, Sascha : Theori e un d Auswirkungen 
des böhmische n Staatsrechte s in der österreichische n Rechts - un d Verfassungsgeschicht e 
1848 bis 1918. Unveröff . Diss. Rechtswissenschaftlich e Fakultä t der Universitä t Wien 2000. 

Bohemi a 47 (2006/07 ) 1, 103-118 
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tionell e Aktivität der böhmische n Aristokrati e fußte damal s sowohl auf dem tradi -
tionelle n Landespatriotismu s un d dem Misstraue n gegen die zentralistisch e Staats -
form des Kaiserreich s als auch auf der Abneigun g gegen Kanzle r Metternich. 2 Doc h 
nich t allein die ständisch e Oppositio n hin g der staatsrechtliche n Überzeugun g an, 
auch die tschechisch e bürgerlich e Elite , die zu dieser Zei t enge Beziehunge n zum 
Adel pflegte, argumentiert e mit dem Staatsrecht . So lieferte der führend e Repräsen -
tan t dieses neue n Bürgertums , der Landeshistoriogra f Františe k Palacký , mit seinem 
historische n Werk den aristokratische n Verteidigern der historische n Recht e des 
(ehemaligen ) Königsreich s Böhme n gewissermaßen die wissenschaftlich-rechtshisto -
rische „Munition". 3 

Freilich , erst die Revolutionsbewegun g von 1848 ermöglicht e die Entwicklun g 
dieser staatsrechtliche n Ideologi e un d die aus ihr abgeleitete n politische n Forderun -
gen. In der zweiten Märzhälft e jenes Jahre s wurde das erste politisch e Program m des 
tschechische n Bürgertum s ausgearbeite t un d der Regierun g un d dem Kaiser als erste 
Petitio n der Prage r Bürgerschaf t übergegeben . Nebe n liberalen un d nationale n 
Programmpunkte n fand sich hier die Forderung , das Staatsrech t in allen historische n 
Kronländer n -  d. h. Böhmen , Mähre n un d Österreich-Schlesie n -  wieder in Kraft zu 
setzen . Diese s -  in der Perspektiv e der Zei t -  geradezu größenwahnsinnig e Ziel stieß 
in Wien wie bei den Deutschböhmen , die von einem vereinigten Deutschlan d träum -
ten , auf Widerstand . Aber auch die Tscheche n in Mähren , die sich lieber von Wien 
als von Pra g regieren lassen wollten, 4 zeigten sich ablehnend . 

Verunsicher t von der zunehmende n Stärke der revolutionäre n Bewegung reagier-
te die Wiener Regierun g auf die zweite Prage r Petitio n mit viel größere m Entgegen -
komme n als auf die erste . Mi t dem Kabinettschreibe n vom 8. April 1848 - auch 
Böhmisch e Chart a genann t -  öffnete sie den Weg für eine Realisierun g des böhmi -
schen staatsrechtliche n Programms , allerding s nu r für das Königreic h Böhmen , nich t 
für die Gesamthei t der böhmische n Kronländer . 

Di e tschechische n staatsrechtliche n Forderunge n dieser Zei t muss ma n jedoch 
auch im Lich t der damal s sehr populäre n austroslawische n Vision von Mitteleurop a 
sehen , der zufolge der selbstständige böhmisch e Staa t Bestandtei l eines föderalisier -
ten Habsburgerreiche s sein sollte. Das s dieser Lösungsvorschla g für die österreichi -
sche Frag e den tschechische n Politiker n durchau s erns t 'war, beweist auch die 
Nachgiebigkei t Palacký s 1848/4 9 in der Frag e der Umwandlun g des Reiche s in ein 
föderalistische s Staatsgebild e nac h ethnischen , nich t historische n Einheiten . Aller-
dings war nac h der Niederschlagun g des Prage r Pfingstaufstande s die Verwirk-

Okáč, Antonín : Český sněm a vláda před březnem 1848. Kapitol y o jejich ústavních spo-
rech [Böhmische r Landta g und die Regierun g im Vormärz . Kapite l über ihre Verfassungs-
dispute] . Prah a 1947. 
Zu Palackýs Forschun g und seinen Beziehunge n zum Adel im Vormärz siehe Kořalka, Jiří: 
Františe k Palacký (1798-1876) . Životopi s [Františe k Palacký (1798-1876) . Biografie]. Prah a 
1998. 
Kazbunda,  Karel: České hnut í roku 1848 [Die tschechisch e Bewegung im Jahre 1848]. 
Prah a 1929, 132. -  Trapl,  Miloslav: České národn í hnut í na Moravě v době předbřeznov é a 
v revolučníc h letech 1848-1849 [Die tschechisch e Nationalbewegun g in Mähre n im Vor-
märz und in den Revolutionsjahre n 1848-1849]. Brno 1977, 104. 
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üchun g des Staatsrecht s in weite Fern e gerückt . De r ungarisch e Weg zur Selbst-
ständigkei t wurde für die Tscheche n durc h seine Rücksichtslosigkei t zum Trauma , 
zur Nachahmun g fehlte ihne n das politisch e un d national e Potential . Zugleic h 
bewiesen die Tscheche n dadurch , dass sie an der Ide e eines transformierte n Öster -
reich festhielten , dass sie die mitteleuropäisch e Realitä t besser verstande n als die 
Ungar n un d fähig waren , vorauszudenken . Allerdings war ihr Wunsch , das Habs -
burgerreic h zu erhalten , stets von einem pragmatischen , egoistischen Realitätssin n 
motiviert ; um ein funktionierende s supranationale s Staatsgebild e aufzubauen , war 
das zu wenig. 

Als Anfang der 1860er Jahr e der Konstitutionalismu s wiederhergestell t wurde , 
entstan d erneu t Rau m für politisch e Forderungen . Nu n fehlte den Tscheche n jedoch 
der Pragmatismus , mit dem sie der österreichische n Frag e End e der 1840er begegnet 
waren . Grun d dafür war nich t nu r die Enttäuschun g über die vorangegangen e poli -
tische Niederlage , sonder n auch die Frustratio n über den oktroyierte n Konstitu -
tionalismus , dem Ministerpräsiden t Schmerlin g einen zentralistische n un d deutsch -
österreichische n Charakte r verliehen hatte . Diese r ließ sich mit den tschechische n 
Vorstellunge n eines gemeinsamen , föderalistisc h organisierte n Staate s ebenso wenig 
vereinbare n wie die Entwicklun g in Richtun g des österreichisch-ungarische n 
Dualismus. 5 Aber auch die tschechisch e politisch e Repräsentatio n hatt e sich grund -
legend verändert : Di e bürgerlich e Elite , die 1848 - getragen von der Unterstützun g 
breite r Bevölkerungsschichte n un d legitimier t durc h (nahezu ) allgemein e Wahlen -
tschechisch e politisch e Interesse n vertrete n hatte , war nac h 1861 empfindlic h 
geschwächt . Nac h einem ungerechte n Verteilungsschlüsse l musst e sie sich die politi -
sche Mach t nu n mit den Deutschböhme n un d mit der Aristokrati e teilen , die zu 
einem entscheidende n Fakto r im Reichsra t un d im Böhmische n Landta g wurde . 
Diese auferlegte Schwäch e führt e die tschechische n Bürgerliche n in eine langfristige 
politisch e Allianz mit dem konservative n Adel bzw. dessen staatsrechtliche r Frak -
tion un d dami t mit Vertreter n von Ideen , die ihre m Liberalismu s völlig fremd waren . 
Aus dieser politische n Verbindun g erwuch s ein neu formulierte s staatsrechtliche s 
Ideal , das die böhmische n Aristokrate n in den 1860er un d 1870er Jahre n kompro -
misslos durchsetzten . Dabe i ging die pragmatisch e Flexibilität , die die tschechisch e 
Politi k einst ausgezeichne t hatte , verloren . Im Bündni s zwischen bürgerliche r un d 
aristokratische r Politi k un d in der gemeinsame n Oppositio n un d parlamentarische n 
Abstinen z gediehe n rigide Haltungen , wie sie sich besonder s bei Palack ý un d Rieger 
beobachte n ließen . Vermittel t über das ungarisch e Beispiel ließ sich das Staatsrech t 
erneu t zum Program m erhebe n un d so gelang es der tschechische n bürgerliche n 
Elit e -  mit dem Einverständni s der aristokratische n „Matadore " -  noc h einmal , brei-
te Bevölkerungsschichte n zu mobilisieren. 6 

Es bestan d Hoffnung , dass der tschechisch e staatsrechtlich e Radikalismu s von 
Erfolg gekrön t sein würde . Diese Hoffnunge n fußten zum einen auf der kompli -

Palacký,  František : Österreich s Staatsidee . Prag 1866. 
Purš, Jaroslav: Tábory v českých zemích 1868-1871 [Die Tábory-Bewegun g in den böhmi -
schen Länder n 1868-1871]. In : Československý časopis historick ý (ČsČH ) 7 (1958) 235-
266, 446-470 und 661-690. -  Urban, Otto : Die tschechisch e Gesellschaf t 1848 bis 1918, 
Wien, Köln , Weimar 1994, 339. 
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zierte n außenpolitische n Lage, die sich zwischen Königgrät z un d Sedan entwickelte , 
zum andere n darauf , dass Kaiser Fran z Josep h I. wieder zwischen den Liberale n un d 
den Konservative n schwankte . Sein Manövriere n zwischen dem von ihm geduldete n 
„Bürgerministerium " Auersperg 7 un d dem konservativ-klerikale n Lager (Potocki , 
Hohenwart ) erweckte den Anschein , die Zei t der Verfassungsexperiment e sei mit der 
Bestätigun g der Dezemberverfassun g von 1867 noc h nich t zu Ende . Di e Bereitschaf t 
des Kaisers, die „böhmisch e Frage " anzuschneiden , wurde mit Begeisterun g aufge-
nommen . Besonder s das kaiserlÜch e Reskrip t vom 12. Septembe r 1871, in dem der 
Böhmisch e Landta g vom Souverä n aufgeforder t wurde , die böhmische n staatsrecht -
lichen Verhältniss e zu ordnen , sowie das kaiserlich e Kabinettschreibe n von 1848 -
die so genannt e Böhmisch e Chart a -  wurde n in den Kano n böhmische r staatsrecht -
licher Forderunge n aufgenomme n un d galten fortan als „Beweise" ihre r permanen -
ten Gültigkeit . Die s war ums o meh r der Fall , als das September-Reskrip t 1871 eine 
weitreichend e Erklärun g des Kaisers beinhaltete : 

Eingeden k der staatsrechtliche n Stellung der Kron e Böhmen s und des Glanze s und der Mach t 
bewusst, welche dieselbe Un s und Unsere n Vorfahren verliehen hat , eingeden k ferner der 
unerschütterliche n Treue , mit welcher die Bevölkerun g Böhmen s jederzeit Unsere n Thro n 
stützte , erkenne n Wir gerne die Recht e dieses Königreiche s an und sind bereit , diese 
Anerkennun g mit Unsere m Krönungseid e zu erneuern . 

De m böhmische n Ausgleich, der im Einverständni s mit der Regierun g Hohen -
wart vorab in der For m so genannte r Fundamentalartike l vorbereite t worde n war, 
stimmt e der Böhmisch e Landta g am 10. Oktobe r 1871 zu; nu n wartet e ma n nu r noc h 
auf die bereit s vereinbart e Genehmigun g aus Wien. Diese blieb jedoch aus, den n der 
Kaiser ging auf die Bedenke n Reichskanzle r Friedric h Ferdinan d Gra f von Beusts 
sowie Außenministe r Gyul a Andrássys ein un d bestan d darauf , die Fundamental -
artike l in Einklan g mit der Verfassung zu bringen . Daz u sollten die tschechische n 
(Bürgerliche ) un d böhmisch-konservative n (Adelige) Abgeordnete n in den 
Reichsra t einziehen , wo der Ausgleich verhandel t werden sollte. Diese nachträglic h 
veränderte n Bedingunge n aber lehnte n die böhmische n Politike r mit Heinric h 
Jarosla v Clam-Martini c an ihre r Spitze entschiede n ab. Sie beharrte n auf ihre r Auf-
fassung des böhmische n Staatsrecht s -  un d das sogar in einer Situation , in der durc h 
den Einzu g der böhmische n Abgeordnete n in den Reichsra t eine föderalistisc h 
orientiert e Mehrhei t hätt e entstehe n können . Diese hätt e die Verfassung im Sinn der 
teilweise modifizierte n Fundamentalartike l änder n können . De r staatsrechtlich e 
Ausgleich mit Böhme n wurde also für imme r vereitelt. 9 

7 Vgl. dazu Höbelt, Lothar : Das Bürgerministerium . In : ED 14 (1998) 2, 1-11. 
Zitier t nach Bohemi a vom 15. Septembe r 1871 (Morgenausgabe ) 3256. 
Zur Entstehun g der Ausgleichsversuche vgl. Zeithammer,  Anton O.: Zur Geschicht e der 
böhmische n Ausgleichsversuche (1865-1871) . 2 Bde. Prag 1912-1913. -  Kazbunda,  Karel: 
Pokusy rakouské vlády o české vyrovnání [Versuche der österreichische n Regierun g um 
den böhmische n Ausgleich]. In : CČ H 27 (1921) 94-131, 353-412. -  Ders..; Otázka české 
korunovac e r. 1861 [Die Frage der böhmische n Krönun g im Jahr 1861]. In : ČČ H 33 (1927) 
60-116. -  Ders.: Ke zmaru českého vyrovnání [Übe r das Scheiter n des böhmische n Aus-
gleichs]. In : ČČ H 37 (1931) 512-573. -  Kletečka,  Thomas : Der Ausgleichsversuch des 
Ministerium s Hohenwar t -  Schäffle mit Böhme n im Jahre 1871. Mit besondere r Berück-
sichtigun g des reichsdeutsche n Einflusses. Unveröff . Diss. Wien 1984. 
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Di e tschechisch e Begeisterun g über den Ausgang dieser Angelegenhei t war zwei-
fellos unpassend . Den n von Anfang an hatt e es nich t den geringsten Zweifel dara n 
gegeben, dass sich der böhmisch-österreichisch e Ausgleich nich t nac h dem Vorbild 
des österreichisch-ungarische n entwickel n würde un d der Reichsra t un d alle gelten-
den un d in den 1860er Jahre n verabschiedete n Verfassungsgesetze bei dem Ausgleich 
eine maßgebend e Rolle spielen würden . Di e tschechisch e bürgerlich-aristokratisch e 
Politi k hatt e dies bewusst ignoriert , die tschechisch e Öffentlichkei t hatt e diese Tat -
sache noc h weniger mitgedacht . Ums o größer fielen „di e peinlich e Enttäuschun g 
un d der Zorn " aus, die ihre n Niederschla g in effektvollen Auftritte n un d großspuri -
gen Erklärunge n fanden . So ließ sich Fürs t Kar l III . von Schwarzenber g am S.No -
vember 1871, also am Jahresta g der Schlach t am Weißen Berg, im Böhmische n 
Landta g zu den berühmte n Worte n hinreißen : „Wir wollen un d werden es [d. h. das 
Rech t des Königsreiche s Böhmen ] schützen , was auch imme r geschehe n möge , un d 
sei es mit unsere m Gu t un d Blut!"1 0 

Tausend e Prage r bereitete n dem in Wien gescheiterte n Rieger auf dem Prage r 
Bahnho f einen enthusiastische n Empfang . Studente n ersetzte n die Pferd e seiner 
Kutsch e un d zogen , ins Geschir r gespannt , den Wagen in einem Triumphzu g durc h 
Prag. 11 Da s tschechisch e historisch e Bewusstsein zeigte wieder einma l seine maso -
chistisch e Seite, die darin besteht , festlich der Niederlage n zu gedenke n stat t die 
Siege zu feiern. 12 

Übe r Nach t wich diese Euphori e dem Schoc k über das erneut e vollständige 
Scheiter n der tschechische n politische n Bemühungen . Diese n abrupte n Stimmungs -
wechsel erfasste Ott o Urba n sehr genau , als er schrieb : 

Die Begeisterun g für den österreichisch-böhmische n Ausgleich wurde rasch von einem allge-
meine n Gefüh l der Ausweglosigkeit verdrängt . Bei allen Beteiligten machte n sich Skepsis, ja 
Hoffnungslosigkei t breit, Mißtraue n und verzweifelter Trotz . Diese Gefühlsmischun g schuf 
den Nährbode n dafür, dass Kleinmu t und persönlich e Empfindlichkeite n wieder das Feld 

Stenographisch e Bericht e des böhmische n Landtages , II . Jahres-Sessio n vom Jahre 1870, 
X.Sitzun g am 8.Novembe r 1871, Prag 1871, 7. Schwarzenber g sprach tschechisch : „Seč 
nám síly stačí, nechť se stane cokoliv, až do těch hrde l a statků". Deutsch e Übersetzun g 
nach Bohemi a vom 9. Novembe r 1871 (Morgenausgabe ) 3958. Die „Bohemia " hatt e dazu 
noch ergänzt : „Di e letzten Worte spricht der Redne r mit hocherregte r Stimme , wobei er mit 
der Faus t auf den Tisch schlägt, dass es durch den Saal dröhnt. " 
Sak,  Robert : Rieger: Příběh Čech a devatenáctéh o věku [Rieger: Geschicht e eines Tscheche n 
des 19. Jahrhunderts] . Semily 1993, 202. 
Es ist bemerkenswert , dass die modern e tschechisch e Gesellschaf t (d.h . im 19. und 20. Jahr-
hundert ) im kollektiven Gedächtni s meisten s ihre historische n Niederlage n und Miss-
erfolge betonte . Die Niederlag e auf dem Marchfel d 1278, die „brudermörderische " Schlach t 
bei Lipan y 1434, die Niederlag e bei Mohác s 1526, die Schlach t am Weißen Berg 1620. Eine 
gewisse Parallele ist unte r den europäische n Natione n nur bei den Serben mit dem Kult der 
Schlach t auf dem Amselfeld 1389 zu finden. Auf eine ähnlich e Weise verehrte n und vereh-
ren die Tscheche n nich t ihre Sieger-Helden , sonder n ihre Märtyrer-Helde n (Heiliger Wen-
zel, Johanne s Hus , heiliger Johanne s von Nepomuk , Oberst Švec, Jan Palach u.a.) . Mit die-
ser Problemati k beschäftigten sich z.B.: Cornej, Petr : Lipanské ozvěny [Das Echo von 
Lipany] . Prah a 1995. -  Pynsent, Rober t B.: Pátrán í po identit ě [Die Suche nach der Iden -
tität] . Prah a 1996. -  Auf einer allgemeinen und komplexen Ebene Rak,  Jiří: Bývali Čecho -
vé ... České historick é mýty a stereotyp y [Es waren die Tscheche n gewesen ... Tschechisch e 
historisch e Mythe n und Stereotype] . Prah a 1994. 
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beherrschten . Die öffentlich e Meinun g wurde erneu t von gegenseitigen Vorwürfen zwischen 
den politische n Akteuren geprägt. Ih r Verhalten und das erschüttert e Vertrauen in den Kaiser, 
der in den Augen der tschechische n Öffentlichkei t sein Wort gebrochen hatte , führten dazu, 
daß die Bevölkerun g Böhmen s das politisch e Geschehe n erneu t aus großer Distan z zu ver-
folgen begann. Die enttäuschte n Hoffnunge n relativierte n alle Vorstellungen über die eigenen 
Möglichkeite n und die eigene Würde, aber auch über das Maß an Gerechtigkeit , das der 
Monarc h und seine Beamte n zu gewähren bereit waren, sowie über die Akzeptan z der gegen-
wärtigen Verhältnisse. 

Diese Atmosphär e bereitet e nich t nu r den Nährbode n für Wut un d gegenseitige 
Schuldzuweisunge n un d sorgte somit für eine weitere Entfremdun g zwischen Tsche -
che n un d Österreichern , sonder n ließ bald jene Mythe n un d Legende n entstehen , 
aus dene n an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhunder t das berühmt e „zweit e Leben " 
des Ausgleichsversuchs von 1871 hervorgehe n sollten . Di e tschechische n Abgeord-
nete n waren die Helde n des Tages. Schwarzenberg s emotional e Wort e von „Gu t un d 
Blut", die für die böhmisch e Selbstständigkei t geopfert werden sollten , erweckte n 
die vorübergehend e Illusion , dass das tschechisch e Volk wieder einen Adel habe n 
werde, der nich t nu r böhmisch , sonder n auch tschechisc h sein würde . Imme r wie-
der verabschiedet e der Böhmisch e Landta g Krönungsadresse n an den Kaiser, un d 
fordert e diesen dazu auf, die höchst e böhmisch e Würde anzunehmen , obwoh l die 
Vorstellung, der grauhaarig e Monarc h könnt e auf die Wenzelskron e schwören , im 
Laufe der Zei t zunehmen d grotesk wirkte. Doc h das hindert e Journaliste n un d 
Künstle r nich t daran , dieses Bild am Leben zu erhalten . Statthalte r Fran z Gra f Thun -
Hohenstei n wurde 1889 als „Krönungsstatthalter " empfangen , der 12. Septembe r 
avanciert e im tschechische n politische n Kalende r zu einem Feiertag , an dem Ge -
denkveranstaltunge n stattfanden , die besonder s zu Beginn der 1890er Jahr e mitunte r 
in antidynastische n Demonstratione n un d Provokatione n gipfelten. 15 

Ein e zentral e Rolle in der tschechische n kollektiven Erinnerun g an den geschei-
terte n Ausgleich gewann der Text des Reskripte s vom 12. Septembe r 1871. Kau m ein 
andere r Ausspruch wurde von der Presse un d auf politische n Versammlunge n so oft 
zitier t wie die Wort e des Herrscher s über die Anerkennun g der Recht e des Königs -
reich s Böhme n un d über seine Bereitschaft , die Wenzelskron e anzunehmen . Da s 

Urban: Die tschechisch e Gesellschaf t 376 (vgl. Anm. 6). 
Zur spezifischen Bedeutun g der beiden Adjektive im Deutsche n und im Tschechische n vgl. 
Kořalka, Jiří: Tscheche n im Habsburgerreic h und in Europ a 1815-1914. Sozialgeschicht -
liche Zusammenhäng e der neuzeitliche n Nationsbildun g und der Nationalitätenfrag e in 
den böhmische n Ländern . Wien, Münche n 1991, 51-63. In der Praxis, selbst bei den Be-
hörden , verwendete man über einen langen Zeitrau m die Adjektive „tschechisch " und 
„böhmisch " im Sinne der tschechische n nationale n Identifikation . Diese Äquivalenz der 
Adjektive verletzte die Deutschböhmen , die sich dagegen zu verteidigen suchten . Vgl. z.B. 
den vielsagenden Titel einer Broschür e der Organisatio n Deutsche r Volksrat für Böhmen : 
„Tschechisc h oder Böhmisch? " Ein Exempla r befindet sich im Nationalarchi v in Prag 
(NA) , PM 1911-1920, Sign. 8/1/79 , K. 5018, Z. 23.396/1917 . 
Die Demonstratione n in den Jahre n 1891-1893 hingen mit der Bewegung der tschechische n 
„fortschrittliche n Jugend " zusamme n und mündete n schließlich in den sogenannte n „Om -
ladina-Prozess" . Pernes, Jiří: Spiklenc i prot i Jeho Veličenstvu. Histori e tzv. spiknut í Om-
ladiny v Čechác h [Die Verschwörer gegen Seine Majestät . Geschicht e der sog. Omladina -
Verschwörung] . Prah a 1988. 



Velek: Böhmisches Staatsrecht auf „ Weichem Papier" 109 

September-Reskrip t w u r d e kur z nac h seine r Ab lehnun g in eine r luxuriöse n Aus-
führun g herausgegebe n u n d hin g kos tba r gerahm t in vielen tschechische n H a u s -
halte n u n d öffentliche n Räumen : 

Es war auf dickem Karto n großen Format s gedruck t [...] , die Schrift war ro t un d blau [...] , un d 
irre ich mich nicht , dan n waren da auch golden e Initiale n [...] , den Schnitzer n mangelt e es am 
Lindenholz , um genug Rahme n anfertige n zu könne n [...] die Glase r hatte n nich t genug 
Scheiben , um alle diese Rahme n zu verglasen. Wie auf ein Kommand o erschie n die verdorbe -
ne , aufgehobene , storniert e „königlich e Botschaft " in allen Kneipen , Cafes, Vereinsräumen , 
Geschäfte n un d auc h in private n Haushalte n — un d vielleicht kan n ma n Ort e finden , wo sie 
noc h bis heut e hängt . 

Als Akt des Protes te s gegen die Ablehnun g de r Fundamenta lar t ike l w u r d e de r 
Text des September-Reskripte s Anfan g N o v e m b e r 1871 in Böhmen , abe r auc h in 
M ä h r e n demonst ra t i v un te r die Leut e gebracht . D i e Tendenz , die „Gül t igke i t " de r 
kaiserliche n Versprechunge n zu ironisieren , war dabe i offensichtlich . Di e folgende n 
D e m o n s t r a t i o n e n erreichte n rasc h ein solche s Ausmaß , dass sich die Wiene r Regie -
run g bereit s Mi t t e N o v e m b e r dami t beschäftige n musste . Aus ih re m Pro toko l l geh t 
hervor , dass in de r erste n Novemberhä l f t e in B ö h m e n u n d M ä h r e n mehrer e F o t o -
grafien des Reskripte s im Visi tenkartenforma t im Umlau f waren . Auf diese n Kar te n 
ware n beid e Reskr ip t e -  da s v o m Septembe r u n d da s v o m O k t o b e r -  e inande r in 
i ronis ierende r Absich t gegenübe r gestellt : „Di e M e t h o d e besteh e in de r Verviel-
fältigun g de s Al lerhöchste n Reskripte s v o m 12. Septembe r [mit ] Entgegenstel lun g 
jene s v o m [30.] O c t o b e r 1871 in Visi tkarteform. " 7 

Z u r gleiche n Zei t k a m die für Wien alarmierend e Nachr ich t , dass die Druckere i 
von Ja n Stanisla v Skrejšovský mehrer e tausen d Exemplar e de s Reskripte s v o m 
12. Septembe r in de r F o r m eine s zu r R a h m u n g bes t immte n Plakat s „a n [a]lle czechi -
sche n Gemeindevors tehe r in B ö h m e n u n d M ä h r e n " versende. 1 8 Ähnliche s sei auc h 
von de r Druckere i des Jungtscheche n E d u a r d Grég r zu hören . 

N a c h de r A b d a n k u n g Kar l Sigmun d von H o h e n w a r t s a m 30. O k t o b e r 1871 w u r d e 
Finanzminis te r Ludwi g von H o l z g e t h a n mi t de r vorläufigen F ü h r u n g de r Regierun g 
betraut . H o l z g e t h a n fordert e ein entschlossene s Vorgehe n gegen Demons t r a t i onen . 
Di e übr ige n Minis te r indesse n m a h n t e n zu r Zurückha l tung , sie fürchtete n die nega -
tiven Folge n eine s solche n Vorgehen s u n d setze n darauf , dass die ganz e Angelegen -
hei t langsa m in Vergessenhei t gerate n werde . 1 9 Vor allem August von Wehli , de r da s 
Innenmin i s te r iu m leitete , widersprac h Ho lzge than , wobe i er v on andere n Minis ter n 

Herrmann,  Ignát : Pře d padesát i lety. Drobn é vzpomínk y z minulost i [Vor fünfzig Jahren . 
Klein e Erinnerunge n an die Vergangenheit] . Bd. 1. Prah a 1926, 18 f. -  Ähnlic h auch : Malý, 
Jakub : Naš e znovuzrození . Přehle d národníh o života českéh o za posledn í půlstolet í 
[Unser e Wiedergeburt . Übersich t des tschechische n Nationalleben s in der letzte n Jahr -
hunderthälfte] . Bd. 6. Prah a 1884, 117. 
Allgemeines Verwaltungsarchi v in Wien (AVA), Ministerratsprotokolle , K. 4, Z . 3878/187 1 
— 123 Regierungssitzun g vom 15. Novembe r 1871. Da s Protokol l wurde im Jahr e 1927 
durc h den Bran d des Verwaltungsarchiv s beschädigt , die fehlende n Stellen sind jedoch in 
diesem Fal l ziemlic h leich t zu rekonstruieren . 
Ebenda. 
Ebenda: „De r Nachtei l des Einschreiten s wäre jedenfalls viel größer , als jener des Fallen -
lassens." 
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- insbesondere Landesverteidigungsminister Heinrich von Scholl, Justizminister 
Georg von Mitis und dem polnischen Landsmannminister (ohne Geschäftsbereich) 
Kazimierz Grocholski - unterstützt wurde. 

Zwischen den Zeilen dieses ex post geglätteten Ministerratsprotokolls kann man 
den heftigen Streit herauslesen, zu dem es in dieser Debatte gekommen sein musste. 
Holzgethan argumentierte, man solle nicht nur die Formulierung des Gesetzes über-
denken, die ein Einschreiten kaum zuließ, sondern auch alle politischen Umstände 
in Betracht ziehen: „Hier liege offenbar eine demonstrative Tendenz in bös[w]ilüger, 
regierungsfeindlicher [R]ichtung vor. Der Zweck sei [Mißstimmung zu verbrei-
ten."20 

Für uns vielleicht überraschend ist, dass Holzgethan die gesetzlichen Mittel für ein 
eventuelles Einschreiten gegen die Verbreitung des Reskriptes nicht in den Hoch-
verrats- oder Majestätsbeleidigungsparagraphen suchte, sondern im Absatz 23 des 
Pressegesetzes vom Dezember 1862. Dieser Paragraph verbot unter Androhung 
einer Geldstrafe von 5 bis 200 Gulden sowohl das „Hausieren" mit Druckschriften, 
was gegen die geplante Distribution des Reskriptes durch die Selbstverwaltungs-
organe gerichtet werden konnte, als auch das Aushängen und die Distribution von 
Druckschriften außerhalb der dazu bestimmten Stellen ohne Bewilligung der Be-
hörden.21 Innenminister Wehü bezeichnete dieses Verfahren jedoch als politisch 
„höchst unpassend" und hinsichtlich der Verbreitung der Fotografien des Reskriptes 
durch Fotografen oder Buchhändler auch als nicht durchführbar. Justizminister Mitis 
äußerte Bedenken, dass sich dieser Paragraph auf Texte anwenden ließe, die im Ge-
setzbuch und in der amtlichen „Wiener Zeitung" publiziert wurden und deren Ver-
breitung grundsätzlich erwünscht sei - wenn auch nicht in diesem konkreten Fall. 

Doch nicht nur die rechtliche Begründung auch die Art des obrigkeitlichen 
Einschreitens war Ursache für die Heftigkeit dieser Minister-Debatte. Die Regie-
rung wollte keine politische Verantwortung für eventuelle Repressionen tragen. 
Diese sollte Holzgethans Vorstellungen zufolge auf den Statthalter bzw. - nach der 
Abdankung Statthalter Choteks - auf seinen einstweiligen Stellvertreter abgescho-
ben werden. 
Er glaube allerdings, daß vom Ministerium nicht gerade direkt einzugreifen, noch weniger der 
Statthalterei eine bestimmte Weisung zu geben wäre. Wohl aber könnte die Statthalterei gefragt 
werden, ob und was in dieser Angelegenheit von der politischen Behörde verfügt worden ist. 
Damit könnte immerhin eine Hindeutung auf den § 23 verbunden werden, ohne daß ausdrück-
lich ausgesprochen wird, ob dieser § hier Anwendung finde. Der Statthalterei würde hierdurch 
Anlass gegeben [...]. 

Ebenda. 
„Das Hausieren mit Druckschriften, das Ausrufen, Verteilen und Feilbieten derselben 
außerhalb der hiezu ordnungsmäßig bestimmten Lokalitäten [...] ist verboten"; „[...] ist das 
Aushängen oder Anschlagen von Druckschriften in den Strassen oder an anderen öffent-
lichen Orten ohne besondere Bewilligung der Sicherheitsbehörde untersagt". Reichs-
Gesetz-Blatt für das Kaiserthum Österreich, Jg. 1863, Nr. 6, Pressegesetz vom 17. De-
zember 1862, Wien 1863, 145-163, hier 152 f. - Von dieser Vorschrift wurden nur wenige 
Ausnahmen gemacht, etwa bei Theaterplakaten. 
AVA, Ministerratsprotokolle, K. 4, Z. 3878/1871 - 123 Regierungssitzung vom S.Novem-
ber 1871. 
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Di e von H o l z g e t h a n vorgeschlagen e salomonisch e Lösun g des delikate n P r o -
blems , die un s ehe r an die bri t isch e Sitco m „Yes Pr im e Minis te r " er inner t als an die 
Entsche idun g eine s selbstbewusste n autori tat ive n Staates , stieß bereit s im Minister -
rat , besonder s abe r bei d e m polnische n Ministe r Grocholsk i , auf Widers tand : 

[Er wü]rd e in eine r solche n Andeu[tun] g scho n eine mittelbar e Wei[su]n g zum Einschreite n 
erblicken . Er könn e sich nich t denken , dass ein Statthalter , un d überdie s ein Leiter , der ums o 
meh r angewiesen ist, alle Wünsch e un d Winke der Zentralregierun g zu erfüllen , auf diese 
Andeutun g hin nich t einschritte . Warum solle das Ministeriu m mittelba r Etwa s tun , was es 
unmittelba r nich t tu n kan n un d will? 

Auf d e m Gipfe l de r Ause inanderse tzunge n k o n n t e H o l z g e t h a n nu r Ausrede n 
vorbr ingen , die seine Schwäch e verberge n soll ten. 2 4 Da s Resulta t de r Deba t t e war 
schließlic h rech t ungewöhnl ich , d e n n de r Minis terpräs iden t musst e klein beigeben , 
„das s wede r in Absich t auf die Pho tograph ien , n o c h in Absich t auf die Verviel-
fältigun g durc h de n D r u c k Etwa s zu verfügen i s t . " 2 5 

Ein e Woch e darau f w u r d e die schwach e Regierun g H o l z g e t h a n aufgelöst . D e r 
Kaise r e rnann t e de n Repräsen tan te n des böhmische n verfassungstreue n G r o ß -
grundbesi tzes , Adol f Car l Danie l Für s t von Auersperg , z u m neue n Ministerpräsi -
denten , de r ein e Regierun g au s deutschösterre ichische n Liberale n bildete . Ander s als 
Ho lzge than s Prov i sor iu m war die Regierun g Auersper g entschlossen , die zuneh -
m e n d e n tschechische n P rovoka t ione n mi t de r „kaiserliche n Botschaft " nich t zu dul -
den . N a c h eine r Sondierun g de r Lage u n d de r E r n e n n u n g des bruta le n General s 
Alexande r Kolle r z u m böhmische n Statthalte r w u r d e n ab Anfan g Apri l 1872 ver-
dächtig e Persone n rücksichtslo s verfolgt. 2 6 

Von de r Zurückha l tung , in de r sich die Regierun g bishe r geüb t hat te , war nicht s 
geblieben : Di e Wirt e Naxera , D o u b r a v a u n d Pola n in Horažďovic e (Horasch -
dowi tz ) ware n u n t e r de n Ersten , die ein Strafgeld in de r H ö h e von fünf G u l d e n 
zahle n mussten , weil sie die D r u c k e des Reskripte s v o m 12. Septembe r in ihre n 
Gas ts tä t te n aufgehäng t ha t t en . 2 7 A m 5.Apri l 1872 erlebt e Pra g ein e polizeilich e 
G r o ß a k t i o n : E ine n Ta g zuvo r ha t te n die Behörde n die Zei tungss tänd e geschlossen , 
worau f h in te r de n Fensterscheibe n de r Kiosk e R e p r o d u k t i o n e n de s September-Res -
kripte s (schwarze s Papie r mi t ro te r u n d silberne r Schrift ) angebrach t w u r d e n , was 
die Aufmerksamkei t des Pub l ikum s erweckte ; immerh i n kame n mehrer e H u n d e r t 

Ebenda. 
„[... ] in der von Ih m [Holzgethan ] angeregte n Erledigun g [d]oc h keine Pressio n liege; es sei 
[e]in Rech t un d eine Pflich t des Statthalters , seine Überzeugun g [auszusprechen , ob das 
Geset z [a]uf den vorliegende n Fal l [Ajnwendun g finde". Ebenda. 
Vgl. die Interpretatio n in: Kazbunda: Ke zmar u 566 (vgl. Anm . 9). 
Noc h Anfang Februa r 1872 griff die Polize i nich t in den von Skrejšovský un d dem 
Arbeiteragitato r Bavorovský im Prage r Konvik t veranstaltete n Ball ein, obwoh l in dem rot -
weiß ausgeschmückte n Saal der Druc k des September-Reskripte s mit den böhmische n 
Krönungsinsignie n un d dem Wappe n der böhmische n Kronlände r dominiert e („sämtlic h 
im Großforma t un d Goldrahmen") . Haus- , Hof - un d Staatsarchi v in Wien (HHStA) , 
Ministeriu m des Äußere n - Informationsbüro , K. 30, Z . 39 sub 209/1872 , der Berich t des 
Prage r Polizeidirektorium s vom 7. Februa r 1872. 
Národn í listy vom 12. April 1872 (Morgenausgabe) . 
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Persone n zusammen . D a h e r s tü rmt e die Polize i a m folgende n Ta g die Kiosk e mi t 
Hilf e von Schlossern , welch e die Türe n meh r ode r minde r mi t brachiale r Gewal t öff-
neten . Di e Beamte n rissen u n d kra tz te n die angeklebte n Plakat e ab . 

Di e Plakat e in den Fenster n der Kioske wurde n von der Polize i so hastig abgerissen, dass die 
schwarze n Papierrest e an den Scheibe n wie Folge n eines Brande s aussahen . Da s Publiku m [...] 
deutet e dieses Abrupfen der Kioske unterschiedlich . Einige behaupteten , dass in den Fenster n 
bestimm t hochverräterisch e Druckschrifte n hingen . 

D e m übers tü rz te n polizeil iche n Eingreife n mangelt e es nich t an All tagskomik . 
Beim Zei tungss tan d in de r Straß e A m G r a b e n „woll t e ein G e n d a r m u m jede n Prei s 
eindringen , er rüt tel t e so kräfti g u n d lange an de r Klinke , dass sie von ih m abgeris-
sen w u r d e u n d er rückling s auf de n Bode n fiel."2 9 

Tscheche n wäre n allerding s nich t Tschechen , w e n n sie in diese r bi t tere n Zei t nich t 
auc h gespotte t hät ten . Wiederu m gab Ja n Stanisla v Skrejšovský, de r alt tschechisch e 
Pressemagnat , de r da s Reskr ip t in de r luxuriöse n Ausführun g publ izier t hat te , de n 
To n an . U n d weil „sein e Einfäll e seh r giftig waren" , 3 0 ließ er gleich im N o v e m b e r 
1871 da s kaiserlich e Reskr ip t nebe n de r feierliche n Ausgabe auc h in eine r andere n 
Ausführun g drucken : 

[...] in einem viel kleineren , sog. Taschenformat , un d zwar auf feinem , dünne m Papie r bräun -
licher Farbe , auf solche m Papier , das nu r die Aristokrate n un d einige steinreich e Bürger in der 
intimste n Privatsphär e benutzten . Papie r von solche m Kulturzwec k wurde in Lagen von meh -
reren hunderte n Blätter n mit der Bezeichnun g „W. C. Paper " verkauft . Es wurde mit dem 
Nage l durchgeschlage n un d wurde auch auf die Wänd e gehängt , allerding s nu r in solche n stil-
len Boudoirs , die auch der Kaiser zu Fu ß besuchte . 

Diese r gelungen e Scher z fand seine n gewissermaße n k r ö n e n d e n Abschluss in 
Wien : Ein e Toilet tenausgab e des Reskripte s landet e nämlic h direk t in de n H ä n d e n 
de s Kaiser s -  de r sich abe r übe r „dies e besonder e Aufmerksamkei t seh r f r eu te . " 3 2 

Da s kaiserlich e Reskr ip t v o m 12. Septembe r 1871 auf „weiche m Pap ie r " w u r d e für 
die Zei tgenosse n z u m Begriff. D a n k O t t o U r b a n s „Geschicht e de r tschechische n 
Gesellschaft " ist die au s de r Memoiren l i t e ra tu r bekannt e Angelegenhei t auc h in die 
neuer e Historiografi e eingegangen . Merkwürd i g ist b loß , dass keine r de r Zei tzeuge n 
- Journal is te n wie Malý , Ho leče k u n d H e r r m a n n etwa , die sich an Skrejšovskýs 
Scherz e er inner n -  diese Toilettenausgab e je gesehe n hat : Sie hielte n lediglich fest, 
•wa s sie darübe r gehör t hat ten . Lang e Zei t sah auc h kein His to r ike r diese u n w ü r d i -
ge, majestätsbeleidigend e Ausgabe, so dass allgemei n a n g e n o m m e n wurde , dass es 
sich u m eine n M y t h o s handel te , de r en ts tande n war in de r A tmosphä r e de r En t -
täuschun g u n d in d e m zeitgenössische n Bemühen , de n alt tschechische n Presse -
magnate n Skrejšovský als unbändi g u n d unkont ro l l i e rba r darzustel le n u n d zu 
dämonis ieren . 

Národn í listy vom 6. April 1872 (Morgenausgabe) . 
Ebenda. 
Herrmann: Pře d padesát i lety 20 (vgl. Anm . 16) 
Ebenda. -  Holeče k führ t ähnlic h an, dass Skrejšovský das Reskrip t „au f weiches Papie r der 
Nussfarbe " drucke n ließ. Holeček,  Josef: Pero . Romá n - pamět i [Feder . Roma n - Memo -
iren] . Bd. 4. Prah a 1925, 7. 
Herrmann: Pře d padesát i lety 21 (vgl. Anm . 16). -  Holeček: Per o 7 (vgl. Anm . 31). 
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De r geniale Unternehme r Skrejšovský beherrscht e in den 1860er un d 1870er 
Jahre n praktisc h uneingeschränk t die tschechisch e Presselandschaft : Seine Blätte r 
dominierte n die öffentlich e Meinun g un d lenkte n die Wege der tschechische n Poli -
tik. Als Nebenbuhle r Riegers in der alttschechische n Parte i genoss er unbegreif -
ücherweis e sogar die Guns t von Riegers Schwiegervate r Františe k Palacký . Nac h 
dessen Tod durft e er, als einziger außerhal b des engen Familienkreises , einen Kran z 
direk t auf den Sarg des „Vater s der Nation " legen. Bereit s zu Lebzeite n rankte n 
sich um den rücksichtslosen , unberechenbare n Skrejšovský, über den eine Biografie 
bis heut e fehlt, 33 unzählig e Gerüchte : Er galt als Erpresse r un d Verräter , der sich 
Wählerstimme n mit preußische n Talern verschaffte; auch sagte ma n ihm nach , dass 
er Außenministe r Friedric h F. von Beust den tschechische n „Ausgleich " mit eine r 
Millio n Gulde n aus seinem Vermögen abkaufen wollte. Nachde m er sein Vermögen 
für die Wahlen von 1872 eingesetz t hatte, 34 ging er schließlic h pleite un d war ge-
zwungen , seine Zeitunge n un d Zeitschrifte n der alttschechische n Pressegenossen -
schaft zu überlassen . 1878 wurde er auch aus dieser vertriebe n - die genaue n 
Umständ e sind unkla r -  un d musst e Pra g in Richtun g Wien verlassen, gefolgt von 
dem Ruf, er sei ein Mörder. 35 Nu n führt e Rieger die alttschechisch e Parte i un d die 
tschechisch e Politik . Skrejšovský lief ihm allerding s noc h einma l über den Weg - un d 
zwar 1879, als die Tscheche n in den Reichsra t einzoge n un d feststellen mussten , dass 
der verhasste Skrejšovský zu den Berater n des neu ernannte n Ministerpräsidente n 
Eduar d Gra f Taaffe gehörte. 36 

Komme n wir aber zurüc k zur „Taschenausgabe " des kaiserliche n Reskriptes : Als 
ich 1998 den Nachlas s des Marschall s des Böhmische n Landstage s Geor g Ch . von 
Lobkowic z durchging , fand ich in einer Aktenmapp e mit anonyme n Briefen einige 
Exemplar e des Toilettenpapier s „de r Nussfarbe " -  wie sie Holeče k beschriebe n 
hatte . Natürlic h jubelte ich, den n es handelt e sich um eine der „kleine n großen 

Zur Verfügung stehen lediglich zwei Diplomarbeiten , die sich im Historische n Kabinet t der 
Philosophische n Fakultä t der Karls-Universitä t in Prag (FF UK ) befinden : Kašparová, 
Božena : Jan Stanislav Skrejšovský a list „Politik " v letech 1862-1867 [Jan Stanislav Skrej-
šovský und das Blatt „Politik " in den Jahre n 1862-1867]. Unveröff . Diplomarbei t FF UK , 
o. J., Sign. 109/539. -  Müller, Michal : Jan Stanislav Skrejšovský a česká politika 60. a 70. let 
19. století [Jan Stanislav Skrejšovský und die tschechisch e Politi k der sechziger und siebzi-
ger Jahre des 19. Jahrhunderts] . Unveröff . Diplomarbei t FF UK , Prah a 1985, Sign. 109/ 
1934. 
Purš, Jaroslav: Volby do českého sněmu v dubn u 1872 [Die Wahlen in den böhmische n 
Landta g im April 1872]. Prah a 1987. 
Was Skrejšovskýs Lebensend e betrifft, vgl. Urban: Die tschechisch e Gesellschaf t 459-462 
(vgl. Anm. 6). 
„Di e alten [d.h . Alttschechen , L. V] kriegten fast Gelbsucht , als sie ihn [währen d der 
Thronred e in der Näh e von Taaffe] erblickt hatten. " NA, Rodinn ý archiv Adámek [Fami -
lienarchi v Adámek] -  Karel Adámek, K. 22, Adámek an seine Gatti n am 8. Septembe r 1879. 
Státn í oblastn í archiv, Litoměřic e [Staatliche s Regionalarchiv , Leitmeritz] , Zweigstelle Zite -
nice [Schüttenitz] , Rodinn ý archiv Lobkowicz [Familienarchi v Lobkowicz] -  Geor g Ch . 
von Lobkowicz, K. 35. -  Holeček: Pero 7 (vgl. Anm. 31). -  Eines der Exemplar e von Lob-
kowicz wurde 2004 bei der Ausstellung „Habsbursk é století 1791-1914" [Das Jahrhunder t 
der Habsburge r 1791-1914] in Prag ausgestellt. Vgl. Rak,  ]iří/Vlanas,  Vít: Habsburkov é 
a česká společnos t v 19. století [Die Habsburge r und die tschechisch e Gesellschaf t im 
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Entdeckungen" , die Historike r ab un d zu machen . Auf einem der Stücke , auf dem 
mit Bleistift „1875" geschriebe n war, fand sich eine anonym e Botschaf t an den Mar -
schall: „Trockn e dami t dein e Tränen , fürstliche r Katzenkopf. " Diese Mitteilun g war 
in Kurrentschrif t von einer ungeübte n Han d verfasst un d bezog sich offensichtlic h 
auf die Rolle , die Lobkowic z bei der Verhandlun g über die Fundamentalartike l im 
Septembe r un d Oktobe r 1871 gespielt hatte . Bei der genauere n Untersuchun g des 
Reskript-Textes , der auf Deutsch , allerding s in lateinische r Schrift wiedergegeben 
war, stellte ich fest, dass der Auto r dieses Witzes wirkÜc h Skrejšovský war, der sich 
nich t genier t hatte , selbst als Herausgebe r zu zeichnen . Ein e noc h größer e Überra -
schun g war, dass es sich nich t um den Text des Reskripte s vom 12. Septembe r 1871 
handelte , das auße r vom Kaiser auch von Ministerpräsidente n Hohenwart h signiert 
worde n war, sonder n um das Reskrip t vom 30. Oktobe r 1871, das die bisherigen 
Vereinbarunge n mit der tschechische n politische n Repräsentatio n praktisc h annul -
lierte un d das auße r dem Monarche n auch der Stellvertrete r Hohenwarths , nämlic h 
Holzgethan , unterzeichne t hatte . 

Ein fast identisches , allerding s rosafarbenes , Exempla r befinde t sich in den Samm -
lungen der Österreichische n Nationalbibliothek . Hie r steh t auf der Rückseit e (in 
lateinische n Buchstaben ) handgeschrieben : „Eine r jener Zettel , der von den Czeche n 
aus Hoh n gegen - zu heimliche n Zwecke n benütz t un d an Fade n gereiht wurde n -
Schandfleck. "38 Im Prage r Poüzeiarchi v finden sich gleich mehrer e Exemplar e der 
„Taschenausgabe " des kaiserliche n Reskripte s vom 30. Oktobe r 1871. Alle sind auf 
rosa Papie r gedruckt , als Herausgebe r ist Skrejšovský angebeben , der Text ist aller-
dings auf Tschechisch . Einige der Exemplar e aus dem Polizeiarchi v weisen sogar 
Spure n ihre s strikt private n Gebrauch s auf. Da s bestätigen übrigen s auch die Polizei -
protokolle , die wiederhol t angeben , dass das Reskrip t „au f ,weichem ' rote n Papie r 
mit Menschenko t besudelt " 'war. Keine s der Exemplar e des die Majestä t miss-
achtende n Reskriptes , das mir zurzei t bekann t ist, trägt also den Text der so positiv 
aufgenommene n „kaiserliche n Botschaft " vom Septembe r 1871, sonder n ausnahmslo s 
wird der Text des gehassten Reskripte s vom Oktobe r desselben Jahre s abgedruckt . 
Es liegt also auf der Hand , dass das September-Reskript , mit dem die Gültigkei t des 
böhmische n Staatsrechte s anerkann t wurde , nie auf Toilettenpapie r gestande n hatt e 
un d die tschechisch e Öffentlichkei t un d Generatione n von Historiker n der Legend e 
aufgesessen waren , die dre i tschechisch e Journaliste n in ihre n Memoire n unbeab -
sichtigt ins Leben gerufen hatten , ohn e die Ausgabe auf „weiche n Papier " mit eige-
nen Augen gesehen zu haben . Diese Überzeugun g 'wird übrigen s von der Logik der 

19. Jahrhundert] . In : Dies. (Hg.) : Habsbursk é století 1791-1914. Česká společnos t ve vzta-
hu k dynastii a monarchi i [Das Jahrhunder t der Habsburge r 1791-1914. Die Tschechisch e 
Gesellschaf t in Bezug auf die Dynasti e und Monarchie] . Prah a 2004, 16. 
Österreichisch e Nationalbibliothe k in Wien, Flugblättersammlung , Sign. 1871/3a . Hervor -
hebun g im Original . — Fü r den Hinwei s auf dieses Exempla r danke ich Dr. Pete r Urbanitsc h 
von der Österreichische n Akademie der Wissenschaften . 
Die Unterlage n der polizeiliche n Ermittlun g befinden sich in: NA, Policejn í ředitelství 
v Praze -  tajné [Präsidiu m des Polizeidirektorium s in Prag -  Geheimakten] , K. 14. Der 
Faszikel ist überschriebe n mit „Rescript e auf rothe n Seidenpapie r besudelte " aus den Jahre n 
1871-1873. 
Selbst die Polizeibeamte n hatte n Problem e mit der zeitliche n Zuordnun g des Reskriptes . 
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ganze n Angelegenhei t un te rs tü tz t : Welche r böhmische r Staatsrechtle r hät t e sich 
solch eine n grobe n Scher z mi t de m allerheiügste n D o k u m e n t erlaubt ? Z u so etwa s 
wäre nich t einma l ein Spaßvoge l wie Skrejšovský fähig gewesen. 

Di e Beleidigun g de r kaiserliche n Majestä t du rc h die „Taschenausgabe " war abe r 
nich t n u r ein geschmacklose r Witz . E r verweist auc h auf Aspekt e de r tschechische n 
poli t ische n Kultur , die sich bis in die Gegenwar t verfolgen lassen . 

D e r erst e Aspekt betrifft die Ziele , die Skrejšovský als tschechische r Poli t ike r mi t 
de r Herausgab e des Reskripte s verfolgte. Di e Zei tgenosse n sind sich in diese m P u n k t 
nich t einig . D e r alt tschechisch e Journal is t J aku b Malý , de r seine Er inne runge n au s 
geringe r zeitliche r Dis t an z bereit s Anfan g de r 1880er Jahr e verfasste, führ t an , dass 

[...] mit diesem Reskrip t verschieden e Demonstratione n getrieben wurde n [...] es wurde 
nacht s auf den öffentliche n Stellen ausgehäng t ode r in den Straße n verstreuet , un d die Polize i 
un d Gendarmeri e hatte n sowohl mit dem Herunterreisse n un d Sammeln , als auch mit der 
Fahndun g nac h den Täter n viel zu tun . Da s hatt e manch e Ermittlunge n zur Folge , un d 
Schuldig e sowie Unschuldig e wurde n vor Gerich t gestellt. 

G a n z ander s e r inner t e sich de r jung tschech isch e Journa l i s t u n d p o p u l ä r e 
Schriftstelle r Igná t H e r r m a n n Anfan g de r 1920er Jahr e an dieses Ereigni s au s seine r 
Jugend : Skrejšovský 

[...] verschickt e es nu r auf eine private Weise, ohn e jede öffentlich e Werbung , un d war sich 
sicher , dass es auc h so seine wohlverdient e Verbreitun g findet un d seine Aufgabe gut erfüllt . 
Alle Anhänge r der bibliophile n Literatu r habe n damal s -  in den Jahre n 1871 un d 1872 - nac h 
dieser Ausgabe gestrebt , noc h heftiger, als nac h der großen , eingerahmten , [luxuriöse n Aus-
gabe, L. V] doc h es gab nich t viele solche , die es bekamen . 

Offensichtlic h ha t te n beid e Zeitgenosse n Recht . D e r Wit z mi t d e m Reskr ip t auf 
Toilet tenpapie r war ursprüngl ic h w o h l n u r für die unmi t te lbare n Mitarbei te r u n d 
F r e u n d e Skrejšovskýs gedach t gewesen. D a sich die Akt io n jedoc h als große r Erfol g 
erwies, de r Beifall de r brei tere n Öffentlichkei t unerwar te t gro ß u n d die Nachfrag e 
nac h de r „Toilet tenausgabe " beträchtl ic h war, wi t ter t e Skrejšovský politische s Ka -
pital . I n de r Folg e w u r d e da s Reskript-Toi le t tenpapie r in große r Auflage hergestell t 
u n d weit verbreitet . Das s dahin te r ein 'wohlkalkulierte r Pla n stand , bestätige n auc h 
die Pol izeiarchive . K o r r e s p o n d e n z u n d N o t i z e n de s Prage r Po l ize id i rek to r s 
Wilhel m Mar x zeigen , wie intensi v sich die Polize i mi t diese m P rob l e m bis Mi t t e 
Janua r 1872 befasste: Di e Que l le n berichten , dass a m M o r g e n des 14. Janua r 1872 in 
de n Prage r Straße n insgesam t 119 Flugblät te r mi t d e m Text de s Reskripte s v o m 
30. O k t o b e r 1871 gefunde n w u r d e n . D e n en tsprechende n Akte n sind jedoc h kein e 
Exemplar e diese r Flugblät te r beigelegt, weswegen offen bleibt , o b es sich bei ihne n 

Im Protokol l schriebe n sie automatisch , dass es sich um das September-Reskrip t handle ; 
erst späte r korrigierte n sie Protokol l dahingehend , dass es um das Oktober-Reskrip t 
gehe. 
Malý: Naš e znovuzrozen í 117 (vgl. Anm . 16). Auf dieser Aussage von Jaku b Mal ý basier-
ten wahrscheinlic h -  mit einigen Ergänzunge n - die Vorlesungen von Ott o Urban , in dene n 
Skrejšovský beinah e so geschilder t wurde , als ob er durc h die Prage r Straße n gefahren wäre 
un d die Ausgaben des Toiletten-Reskripte s unte r den Passante n verteilt hätte . 
Herrmann: Pře d padesát i lety 20 (vgl. Anm . 16). 
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wirkÜc h um die „Toilettenausgabe " handelte . Auf jeden Fal l ist als Herausgebe r 
Skrejšovský angegeben. 43 

Ein e Woch e darau f erhiel t die Prage r Polize i die Nachricht , Skrejšovský bereit e 
den Druc k des Reskripte s vom 12.Septembe r 1871 (sie!) vor, un d zwar „in einer 
andere n Auflage", wobei die Rückseit e des Flugblatte s „eine n anstößige n Aufsatz" 
enthalte . Di e Polize i konstatierte , dass sie das Pflichtexempla r dieses Flugblatte s 
nich t erhalte n habe un d „ma n aus Furcht , hierbe i ertapp t zu werden , dami t vorläu-
fig dieser Richtun g angeregt e gespannt e Wachsamkei t der k.k. Sicherheitswach e 
gelegt habe n dürft e [sie!]."4 4 

Noc h End e Februa r 1872 ermittelt e die Polize i fieberhaft , da nah m Skrejšovskýs 
„Witz" , der darau f zielte, den tatsächliche n „Wert " des kaiserliche n Worte s vorzu-
führen , eine vielleicht auch für ihn selbst unerwartet e For m an: Diese Toiletten -
reskript e diente n ihre m natürliche n Zweck un d wurde n nac h ihre r Verwendun g auf 
dem Postwe g an verschieden e Vorgesetzte der Staatsbehörde n in Böhme n versandt . 
Polizeidirekto r Wilhelm Mar x bekam sein Exempla r am 22. Februa r 1872; gleich 
zwei besudelt e Stück e erhiel t zur selben Zei t -  von einem anonyme n Absender -  der 
verhasste Prage r Staatsanwal t Johan n Rapp. 4 5 Ein e ähnlich e Sendun g mit einem gan-
zen „Paquet " Toilettenpapie r un d zusätzlic h zwei besudelte n Exemplare n bekam 
sogar Kaiser Fran z Joseph . Di e kaiserlich e Kabinetts-Kanzle i wandt e sich über die 
Wiener an die Prage r Polize i „mi t dienstfreundliche m Ersuchen " um Hilfe bei der 
Fahndun g „nac h dem Urhebe r dieses Bubenstückes". 46 Auch in diesem Fal l blieb die 
Ermittlun g aufgrun d der verstellten Handschrif t erfolglos, was den Polizeidirekto r 
zu dem Schluss verleitete , dass der Auto r dieses „Bubenstückes " eine Perso n sei, „di e 
sich hütet" . Wir könne n also der Behauptun g von Herrman n Glaube n schenken , 
ma n erzähl e sich „unte r den Eingeweihte n heimlich , Skrejšovský ode r einem seiner 
Vertrauensleute n sei es gelungen , ein Pake t dieser Ausgabe bis ins kaiserlich e 
Kabinet t in Wien zu bringen. " Es ist gewiss interessant , dass in der polizeiliche n 
Korresponden z von Februa r un d Mär z 1872, die die Versendun g der besudelte n 
Reskript e betraf, Skrejšovský nich t als Absender erwähn t wurde , obwoh l er auf allen 
Exemplare n als Herausgebe r dieses provozierende n Drucke s vermerk t war. 

Eine n Mona t späte r erhielte n auch der Oberpolizeikommissa r in Prag , Adolf 
Pressl, der Bezirkshauptman n in Kolin , von Bechler , zwei Statthalterei-Räte , Eugen 
T. Adda un d Johan n Friedel , un d wiederhol t auch der Redakteu r des Amtsblatte s der 
„Prage r Zeitung" , Dr . Bruna , Exemplar e dieser besudelte n Reskripte . Brun a wurde 

NA, Policejn í ředitelství v Praze , Sign. 2/4/4 , K. 1108, Z. 313/1872 , ein Konzep t an den 
Innenministe r vom 15. Janua r 1872. 
Ebenda,  Z. 542/1872 , ein Konzep t der Polizeidirekto r an die Statthaltere i vom 21. Janua r 
1872. 
NA, Policejn í ředitelství v Praze -  tajné, K. 14, Z. 6/1872 vom 22. Februa r 1872. Nac h fünf-
tägiger Untersuchun g wurde das Materia l „einstweile n ad acta" gelegt, weil es sich als 
unmöglic h erwies, die Handschrif t des Absenders, der die Adresse auf den Briefumschla g 
geschrieben hatte , zu identifizieren . 
Ebenda,  Z. 11/1872, Wiener Polizeidirekto r an den Prager Polizeidirekto r vom 3. März 1872. 
Ebenda,  Zuschrif t des Prager Polizeidirektor s vom 13. März 1872. 
Herrmann: Před padesát i lety 20 (vgl. Anm. 16). 
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ein Stüc k unbesudel t zugestellt , allerding s mit der Bemerkun g „Zloděj " (Dieb). 49 

Nac h eine r Paus e von einem Mona t -  un d meh r als ein Vierteljahr nachde m das erste 
Toilettenreskrip t wohl gedruck t worde n war -  gingen solche ekelhafte n Sendunge n 
auch bei weniger wichtigen Vertreter n der Staatsverwaltun g ein. Dadurc h bekam 
diese Provokatio n eine ganz neu e Dimension , nu n schaltet e sich auch die Presse 
ein. 50 

Polizeidirekto r Marx , der bisher versuch t hatte , den Fal l sogar vor dem Innen -
ministe r geheim zu halten , „weil er zu delikate r Natu r ist un d den Gegenstan d stren g 
vertrauliche r Nachforschunge n bildet", 51 musst e sich nu n dazu äußern . Dabe i ver-
sucht e er, den Ministe r davon zu überzeuge n (anhan d der Analyse der Handschrif t 
der Adressen) , dass alles die Arbeit eine r einzigen Perso n sei, wobei er Skrejšovský 
als mutmaßliche n Auto r dieser Schändun g des Reskripte s nannte , gegen den Beweise 
allerding s fehlten . 

Vertrauensorgane , welche mit den Maniere n des Joh . S. Skrejšovský und dessen Umgebun g 
genau bekann t sind, behaupte n mit Bestimmthei t -  wenn sie auch Beweise nich t liefern kön-
nen - , dass dieses Bubenstüc k von Skrejšovský selbst komme , d.h . dass er die Reskript e selbst 
besudle und sie dann Briefcouvert s anvertraue , deren Adressen von einem oder dem andere n 
der in seinem Solde stehende n Gassenjunge n geschrieben sein mögen . 

Diese Schlussfolgerun g war jedoch unstatthaft , wahrscheinlic h glaubte der Poli -
zeidirekto r seiner eigenen Argumentatio n selbst nicht . Viel nah e liegende r erschein t 
mir die Hypothese , dass Skrejšovský das Reskrip t auf Toilettenpapie r als beißend e 
Kuriositä t un d politisch e Provokatio n herausgegebe n hatte , wohl ohn e die Absicht, 
diese Version tatsächlic h in Umlau f zu bringen . Erst in den darau f folgenden 
Monaten , als sich die „Toilettenausgabe " in der Öffentlichkei t verbreitete , begann 
ihre Versendun g an den Kaiser un d die unbeliebte n Beamte n un d Lokalpoütiker , die 
man aber kaum für das Scheiter n des Ausgleichs verantwortlic h mache n konnte . 
Ma n darf natürlic h darübe r mutmaßen , ob hinte r dieser Aktion eine Einzelperso n 
stand , mehrer e voneinande r unabhängig e Personen , ode r ob es sich um das Werk 
einer organisierte n Grupp e handelte . Fes t steht , dass die ganze Angelegenhei t längst 
die Grenze n von Skrejšovskýs Initiativ e überschritte n hatt e un d zum Ausdruc k der 
öffentliche n Meinun g un d zur „Buberei " sui generis wurde . Davo n waren schließlic h 
auch die Behörde n überzeugt . De r Polizeidirekto r korrigiert e seinen ursprüngliche n 
Verdacht , Skrejšovský sei der alleinige Absender der Briefe gewesen, als sich im Lauf 
der eifrigen Ermittlunge n herausstellte , dass zumindes t ein Teil der Sendunge n von 
dem weitgehen d unbekannte n Redakteu r der Zeitschrif t „Obraz y života" (Bilder 
des Lebens) , Františe k Peřina , auf den Weg gegeben worde n 'war. Peřin a hatt e näm -
lich in der Gaststätt e „ U Slovanské lípy" (Zu r slawischen Linde ) vor dem Redakteu r 

NA, Policejn í ředitelství v Praze -  tajné, K. 14, Z. 11/1872, Eintra g vom 7. April 1872. 
Das Prager Tagesblatt „Bohemia " schrieb unte r dem Titel „Von der famosen Skrej-
schowsky'sehen Rescriptausgabe" : „sind dieser Tage Exemplare , in unnennbare r Weise 
besudelt , verschiedene n Persone n [...] zugekommen".  In : Bohemi a vom 8. April 1872 
(Abendausgabe ) 1379. 
NA, Policejn í ředitelství v Praze -  tajné, K. 14, Z. 11/1872, Konzep t des Prager Polizei -
direktor s an den Innenministe r vom 10. April 1872. 
Ebenda. 
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der jungtschechische n Tageszeitun g „Národn í listy" (National e Blätter) , Bedřic h 
Pacák , mit der Sendun g eines besudelte n Reskripte s an Kommissa r Pressl geprahlt. 53 

Pacák , der im Jahr e 1868 wegen Hochverra t zu schwerem Kerke r verurteil t worde n 
war, gelangte kurz nac h seiner Amnesti e wieder in den Foku s der Prage r PoÜzei . Mi t 
etwas Übertreibun g kan n ma n sagen, dass es sich um die besten Voraussetzunge n für 
eine große Karrier e handelte , den n am End e seines Leben s wurde Pacá k noc h k. k. 
Ministe r (1906 bis 1907). Nich t grundlo s gilt: junge Revolutionär e -  alte Hofräte . 

De r zweite Aspekt der Reskript-Affär e betrifft die politisch e Symbolik . Sie be-
stand vor allem in einer relativ neue n Erscheinung : Da s Wort des Herrscher s hatt e 
keinesfalls den Wert un d die Verbindlichkeit , die ihm durc h die Traditio n zuge-
schriebe n wurden . Seit seiner Thronbesteigun g wurde die Glaubwürdigkei t Fran z 
Joseph s imme r wieder un d in verschiedene n Forme n relativier t -  z. B. durc h die 
Auflösung des konstitutionelle n Parlaments , den Widerru f der versprochene n Ver-
fassung ode r das wiederholt e Verspreche n der Krönun g mit der Wenzelskron e 1861. 
Diese Erfahrun g mündet e in eine seltsame , aber vielsagende Reaktio n eines führen -
den politische n Repräsentante n - Skrejšovskýs - un d in der Folge auch eines Teils 
der Öffentlichkeit , die mit dem von Skrejšovský geschaffenen Zeiche n unübersehba r 
demonstrierte , was sie von den Versprechunge n des Monarche n hielt . Kau m etwas 
Andere s konnt e die tschechisch e Vorstellun g von der Niedertrach t der Habsburge r 
Dynasti e so bestärke n un d das negative Bild Fran z Joseph s weiter verzerren , das seit 
den 1850er Jahre n allmählic h entstande n un d bis den 1880er Jahre n weit verbreite t 
war, wie diese Treulosigkeit . Erst nac h 1879 wurde dieses Negativbil d von der fast 
schon wieder positiven Darstellun g des „alten , gutmütige n Monarchen " ersetzt. 54 

Di e Schwächun g des Vertrauen s in den Souverä n un d in seine Verspreche n führt e zu 
einer Minderun g der Glaubwürdigkei t der Monarchi e selbst. Auch das muss ma n zu 
den Ursache n des republikanische n Umsturze s von 1918 zählen . 

Un d schließlic h gibt es hier noc h einen dritte n Aspekt, der ein zentrale s Elemen t 
der politische n Kultu r betrifft. Kan n ma n einen sprechendere n Beweis für ein ver-
ächtliche s Denke n über Politi k -  'wie es für die tschechisch e Gesellschaft , aber nich t 
allein für diese charakteristisc h ist -  finden , als die besudelt e Variant e des kaiser-
lichen Reskriptes ? 

Ebenda,  Z. 16/1872, Konzep t des Prager Polizeidirektor s an den Innenministe r vom 
21.April 1872. 
Zum breitere n Kontex t dieser Problemati k vgl. Urbanitsch, Peter : Pluralis t Myth and 
Nationalis t Realities : The Dynasti e Myth of the Habsbur g Monarch y - a Futil e Exercise in 
the Creatio n of Identity ? In : Austrian Histor y Yearbook 35 (2004) 101-141. -  Zur Be-
deutun g der Krönun g von Fran z Joseph im tschechische n politische n und historische n 
Bewusstsein und in der politische n Kultu r siehe die beiden Studien : Agnew, Hugh LeCaine : 
Ambiguities of Ritual : Dynasti e Loyality, Territoria l Patriotis m and Nationalis m in the Last 
Three Royal Coronation s in Bohemi a 1791-1836. In : Bohemi a 41 (2000) 3-22 und vor allem 
ders.: Uneas y Lies the Crown tha t no Hea d Wears? (Franci s Joseph and the Crown of 
St.Wenceslas) . In : Svatoš, Michal/Ve  lek,  Luboš /  Velková, Alice unte r der Mitarbei t von 
William D. Godse y jr. und Ralph Melville (Hgg.) : Magister noster . Sborník statí věno-
vaných in memoria m Prof. PhDr . Jana Havránka , CSc./Festschrif t in memoria m Prof. 
PhDr . Jan Havránek , CSc./Studie s dedicate d to Prof. PhDr . Jan Havránek , CSc , in memo -
riam. Prah a 2005, 317-326. 
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D I E R E C H T S N O R M E N I N B E Z U G A U F D I E D E U T S C H E N 
I N D E R T S C H E C H O S L O W A K E I U N D A N D E R E N 

A U S G E W Ä H L T E N E U R O P Ä I S C H E N S T A A T E N 
1 9 3 8 - 1 9 4 8 

In der mediale n un d politische n Auseinandersetzun g der 1990er Jahr e über die Ver-
treibun g un d Zwangsaussiedlun g der Deutsche n aus Ostmitteleurop a nac h dem 
End e des Zweite n Weltkrieges wurde n die so genannte n Beneš-Dekret e wiederhol t 
als einmalige s historische s Phänome n interpretiert , gewissermaßen als tschechische r 
„Sonderweg " un d Abweichun g von der europäische n Norm . Di e Deutsch-Tschechi -
sche Erklärun g aus dem Jah r 1997, in der sich beide Seiten zu ihre r historische n 
Verantwortun g bekannte n un d erklärten , dass das „begangen e Unrech t der Vergan-
genhei t angehört " un d sie „ihr e Beziehunge n auf die Zukunf t ausrichten " wollten, 1 

stellte einen Versuch dar, die konfliktgeladene n Kapite l der gemeinsame n Geschicht e 
im 20. Jahrhunder t aus der politische n Debatt e in die historisch e Forschun g zu über -
führen . Di e politische n Herausforderunge n am End e der 1990er Jahr e -  der EU -
Beitrit t Tschechien s un d andere r postsozialistische r Staate n -  macht e es geradezu 
selbstverständlich , dass diese Verwissenschaftlichun g un d Historisierun g nich t als 
bilateral e Aufgabe, sonder n nu r im Kontex t der internationale n Forschun g zu leisten 
sein würde. 2 

Deutsch-Tschechisch e Erklärun g über die gegenseitigen Beziehunge n und deren künftige 
Entwicklung , 21. Janua r 1997 vgl. http://www.bundestag.de/geschichte/gastredner/havel / 
havel2.htm l (22.05.07) . 
Eine Tenden z zur Europäisierun g dieser konfliktgeladene n Problemati k lässt sich derzeit 
auch bei der „Wiederentdeckung " deutsche r Opfer und deutsche n Leids währen d der 
Fluch t und Vertreibun g aus Ostmitteleurop a beobachten . Vgl. dazu Speckmann,  Thomas : 
Renaissanc e des Thema s in den Medien . In : Flucht , Vertreibung , Integration . Begleitbuch 
zur Ausstellung im Hau s der Geschicht e der Bundesrepubli k Deutschland , Bonn 3. De -
zember 2005 bis 17. April 2006. Bielefeld 2005. -  Diese Ausstellung, die von Bonn nach 
Berlin und Leipzig wandert e und auch in Warschau gezeigt werden wird, kann als Unter -
nehme n des Hause s der Geschicht e der Bundesrepubli k Deutschlan d gewissermaßen als 
„offiziell" betrachte t werden. Auch hier zeigen sich deutlic h Zeiche n einer europäisierte n 
Herangehensweise . In die gleichen Richtun g zielt auch der Druc k der Regierun g Merke l auf 
den Bund der Vertriebenen , das geplante „Zentru m gegen Vertreibungen " aus dem engen 
deutsche n Kontex t zu lösen und in Richtun g Internationalisierun g weiterzuentwickeln . -
Bemerkenswer t ist zudem die starke international e Beteiligung an der anfangs deutsche n 
Initiativ e „Ein europäische s Netzwer k zur Erforschun g ethnopolitisc h motivierte r 
Zwangsmigrationen " und dem Projekt von Detle f Brandes , Hol m Sundhausse n und Stefan 
Troebst einer Enzyklopädi e „Da s Jahrhunder t der Vertreibungen . Deportation , Zwangs-
aussiedlun g und ethnisch e Säuberun g in Europ a 1912-1999". Vgl. http://hsozkult.geschich -
te.hu-berlin.de/projekte/id=13 7 - Zum „Netzwerk " vgl. Boll, Friedhel m /Kruke,  Anja: 
Einleitung : Zwangsmigratio n in Europ a im 20. Jahrhunder t -  Erinnerungskultu r auf dem 
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Dahe r wurde auf Veranlassun g des Deutsch-Tschechische n Gesprächsforum s un d 
mit Unterstützun g des Deutsch-Tschechische n Zukunftsfond s auf eine r Tagung, die 
Anfang JuÜ 1999 in Nürnber g unte r dem Vorsitz von Pavel Tigrid un d Günthe r 
Verheugen stattfand , ein internationale s komparative s Projek t mit dem Tite l „Di e 
tschechoslowakische n Rechtsnorme n in den Jahre n 1938-1948 in Bezug auf 
Deutschland , die deutsch e Bevölkerun g un d die Kriegsschuldige n im Kontex t der 
Gesetzgebun g ausgewählte r europäische r Staate n in diesem Zeitraum " konzipiert . 
Ziel dieses Projekt s sollte es sein, die Entwicklun g un d die Wirksamkei t der legis-
lativen Norme n systematisc h zu erfassen, mittel s dere r die Exilregierungen , die 
Widerstandsorganisatione n in den besetzte n Länder n un d späte r die befreiten Nach -
barstaate n Deutschland s in der Übergangsphas e zwischen Krieg un d Friede n sowie 
in der unmittelbare n Nachkriegszei t versuchten , die Folge n der nationalsozialisti -
schen Okkupatio n zu bewältigen . Untersuch t werden sollte also der juristische Um -
gang mit verschiedene n Aspekten der deutsche n Besatzungspolitik : den Repres -
sionen gegen die Bevölkerung , der Verfolgung der Widerstandsorganisationen , der 
wirtschaftliche n Ausbeutun g durc h das nationalsozialistisch e Deutschlan d sowie der 
Kollaboratio n vor allem der deutsche n Minderheite n mit dem Dritte n Reich . 

Projektgenese 

De r ursprünglich e Projektvorschlag , der von Jan Křen , Václav Houžvičk a un d Jan 
Kuklik ausgearbeite t un d dem Koordinierungsra t des Diskussionsforum s vorgelegt 
wurde , umfasste auch einen Vergleich der tschechoslowakische n Situatio n mit Däne -
mark , den Niederlanden , Italien , Österreich , Ungar n un d Polen . Fü r jedes dieser 
Lände r war eine eigene Studi e geplant , in der die Rechtsnorme n mit der Art un d 
Weise ihre r Anwendun g verglichen werden sollten . Ergänz t werden sollten die ein-
zelnen Untersuchunge n mit einem Anhan g ausgewählte r Gesetzestext e un d Lite -
raturverzeichnisse . Im Rahme n dieses Projekt s waren ferner Studie n zur deutsche n 
un d tschechische n Fachdiskussio n über diese Gesetzgebun g beabsichtigt . Als Ergeb-
nis dieses Projekt s sollten von tschechische n un d deutsche n Rechtsexperte n verfasste 
Überblicksdarstellunge n entstehen . Fü r die Veröffentlichun g wurde in Erwägun g 
gezogen, die Beiträge un d die ausgewählte n Quelle n in Englisch ode r in zwei paral -
lelen Ausgaben in Deutsc h un d Tschechisc h zu publizieren. 3 

Di e folgenden Verhandlungen , bei dene n Verheugen von Staatsministe r Christop h 
Zöpe l abgelöst wurde , erbrachte n gewisse konzeptionell e Veränderungen : Währen d 
des Treffens am 25. Septembe r 1999 wurde der Tite l des Projekt s auf Veranlassun g 

Weg zur Europäisierung . In : Kruke,  Anja (Hg.) : Zwangsmigratio n und Vertreibung . Euro -
pa im 20. Jahrhundert . Bonn 2006, 9-30, hier 11. 
Die Studie ist inzwischen in einer tschechische n und einer deutsche n Ausgabe erschienen . 
Kittel, Munhed/Möller,  Horst/ Pešek, ]'ňí/Tůma,  Oldřich (Hgg.) : Deutschsprachig e Min -
derheite n 1945. Ein europäische r Vergleich. Münche n 2007. — Tschechisch e Ausgabe Pešek, 
Jiří/Tůma,  Oldřich/Kittel, Manfred/ Möller, Hors t (Hgg.) : Německ é menšin y v právních 
normác h 1938-1948. Československo ve srovnán í s vybranými evropskými zeměmi . Brno 
2006. -  Zur deutsche n Ausgabe vgl. Kittel, Manfred/ Möller, Horst : Die Beneš-Dekret e und 
die Vertreibun g der Deutschen . In : Vierteljahrshefte für Zeitgeschicht e 54 (2006) H. 4, 541-
581. 
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der deutsche n Seite in „Angewandt e tschechoslowakisch e Rechtsnorme n in den 
Jahre n 1938-1948 un d die Deutsche n im Vergleich mit andere n europäische n Län -
dern " abgeändert . De r Poo l der zu untersuchende n Lände r wurde , ebenfalls auf 
deutsche n Wunsch , um Belgien un d Frankreic h erweitert . 

Bei der im Februa r 2000 folgenden Tagun g der beteiligten deutsche n un d tsche -
chische n Wissenschaftle r -  auf tschechische r Seite in dieser Phas e Kare l Mal ý un d 
Jan Kuklik vom Historische n Institu t der Juristische n Fakultä t der Karls-Uni -
versität , auf deutsche r Hors t Mölle r un d Manfre d Kitte l vom Münchne r Institu t 
für Zeitgeschicht e -  kam es infolge von Differenze n zwischen dem tschechische n un d 
dem deutsche n Projektvorschla g zu weiteren thematische n Verschiebungen : De r 
deutsch e Projektpartne r schlug vor, das Forschungsfel d auf die Tschechoslowake i 
un d Pole n auf der einen un d Belgien, Dänemar k un d Italie n auf der andere n Seite zu 
beschränken . Begründe t wurd e dieser Vorschlag damit , dass das zentral e Them a des 
Projekt s die Legislative sei, die sich mit den historisc h entstandene n „autochthonen " 
deutsche n Minderheite n (Volksgruppen ) befasse. In diesem Rahme n sollte auch der 
Frag e Aufmerksamkei t gewidmet werden , wie sich die Stellun g der deutsche n Min -
derheite n in den verschiedene n europäische n Staate n währen d der Zwischenkriegs -
zeit entwickel t hatte . Ferne r plädierte n die deutsche n Kooperationspartne r dafür, ein 
Kapite l über Deutschlan d währen d der Nachkriegszeit , Kapite l über Frage n der 
Entnazifizierun g un d juristische n Ahndun g nationalsozialistische r Verbreche n so-
wie über die Eigentumsproblemati k (Rückerstattun g von währen d der NS-Zei t ent -
eignete m Besitz, Enteignun g von NS-Tätern ) in den verschiedene n Besatzungszone n 
in das Projek t einzubeziehen . Auch sollte die Frag e nac h der Stellun g der Alliierten 
un d der Entwicklun g des internationale n Recht s -  vor allem in Bezug auf den 
Minderheitenschut z -  thematisier t werden . 

Ein weitere r Konfliktpunk t war die personell e Besetzun g des Projekts : Währen d 
die deutsch e Seite es vorzog, deutsch e Spezialiste n mit der Bearbeitun g der einzel -
nen Regionalstudie n für Westeurop a zu beauftragen , bestan d die tschechisch e Seite, 
um sicher zu stellen , dass die Bearbeite r mit der Fachliteratu r in der Landessprach e 
vertrau t sind, darauf , dass die Untersuchunge n von Experte n aus dem betreffende n 
Lan d angefertigt werden . 

Di e konzeptionelle n Differenze n führte n in dieser Phas e zu einer Unterbrechun g 
der Vorarbeite n für das Projekt . Mi t einem gewissen Abstand nah m sich 2001 das 
Institu t für Zeitgeschicht e der Akademi e der Wissenschafte n der Tschechische n 
Republi k des Projekt s wieder an. Di e Leitun g übernah m Institusdirekto r Oldřic h 
Tůma . Jiří Pešek vom Institu t für International e Studie n der Fakultä t für Sozial-
wissenschaften der Karls-Universitä t kam hinzu . Unser e Absicht war es, die Auf-
merksamkei t vor allem auf die editorische n Aspekte des Projekt s zu konzentrieren . 
Diese s Konzep t stabilisierte sich währen d der Arbeitstreffen , die im Ma i un d im 
Novembe r 2002 stattfanden . Ma n einigte sich auf die Untersuchun g von ach t Län -
dern : Jan Kuklik (Prag ) wurde mit der tschechoslowakische n Problemati k betraut , 
Rudol f Lill (bis 2000 Karlsruhe , seithe r Bonn ) mit dem Them a Südtirol , die belgi-
sche Studi e zur Region Eupen/Malmed y erstellt e Ulric h Tieda u (Münster) , das fran-
zösisch-elsässisch e Them a bearbeitet e Bernar d Polon i (Strassburg) , mit der däni -
schen Situatio n befasste sich Jürgen Festerse n (Kiel) , der polnische n Problemati k 
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nah m sich Grzegor z Janus z (Lublin ) an, Bearbeite r der Studi e zu Jugoslawien waren 
Vladimir Prebili č un d Damja n Gušti n aus Ljubljana , währen d Agnes Tót h (Buda -
pest) zur ungarische n Themati k arbeitete . Ergänz t wurde das Projek t von eine r Studi e 
über Nachkriegsdeutschland , die von Corneli a Wilhelm (München ) erstellt wurde . 

Diese detailliert e Beschreibun g wurde dem Projektberich t vorangestellt , um die 
äußers t kompliziert e inhaltlich e Entwicklun g des Projekts , die Veränderunge n der 
thematische n Konzeptio n sowie des Zuschnitt s un d der Reichweit e des Vergleichs 
zu verdeutlichen . Währen d das Projek t enger geführt wurde als im ursprüngliche n 
Vorhabe n vorgesehen , wurde die geografische Dimensio n im Laufe der Jahr e zuneh -
men d ausgedehnt . Di e einzige nennenswert e Einbuß e gegenüber dem ersten tsche -
chische n Konzep t war die Ausgliederun g der Niederlande . Diese Entscheidun g 
wurde dami t begründet , dass es in den Niederlande n vor dem Krieg keine ausge-
prägte autochthon e deutsch e Minderhei t gegeben habe. 4 

Di e Vereinheitlichun g der Editio n wurde auf den Dokumententei l der Publikatio n 
beschränkt , die Studie n der verschiedene n Autore n wurde n indessen in ihre r ur -
sprüngliche n For m belassen. Als problematisc h erwies es sich allerdings , dass die 
Arbeit am Dokumententei l für den tschechische n un d den deutsche n Fal l von sehr 
unterschiedliche n Voraussetzunge n auszugehe n hatte , was auch die jeweiligen Her -
angehensweise n bestimmte : Di e deutsch e Seite war dadurc h „im Vorteil", dass für 
Deutschlan d bereit s eine Reih e von Editione n vorliegt, auch wenn diese unte r edito -
rische n Gesichtspunkte n oft nich t adäqua t un d in der Auswahl der Quelle n selektiv 
sind. Doc h nich t nu r für das besetzt e Deutschland , sonder n auch für eine Reih e 
andere r Staate n liegen wichtige Teile der legislativen Norme n bereit s in gedruckte r 
For m vor. Demgegenübe r hatte n die tschechische n Bearbeite r Interess e daran , eine 
möglichs t breit e Auswahl zeitgenössische r Quelle n -  un d zwar für alle am Projek t 
beteiligten Lände r -  zu publizieren . Besonder s für Pole n un d Jugoslawien wurde 
umfangreiche s Quellenmateria l geliefert, was es nöti g machte , eine sorgfältige Aus-
wahl für die Publikatio n zu treffen. 

Als unerwarte t schwierig erwies sich auch die Übersetzun g der Teilstudien , vor 
allem jedoch die Übersetzun g des Quellenteil s ins Tschechisch e un d Deutsche : Fü r 
viele der zeitgenössische n rechtliche n Begriffe existiert keine eingeführt e Termino -
logie, zude m stehe n für manch e Sprache n keine Fachübersetze r zur Verfügung. 
Davo n einma l abgesehen , wurde n in der chaotische n Nachkriegszei t in den ver-
schiedene n Länder n gleichgeartet e Institutione n un d Rechtsbegriff e unterschiedlic h 
bezeichne t bzw. unterschiedlich e Institutione n erfüllten analoge Rechtsaufgaben , so 
dass die Vereinheitlichun g der Termin i bzw. die Ausarbeitun g eines einheitliche n 
Stichwortverzeichnisse s eine eigenständige , überau s zeitraubend e wissenschaftlich e 
Projektaufgab e dargestell t hätte. 5 Zwar konnt e bei ihre r Arbeit auf bereit s vorlie-

Die durchau s wichtige niederländisch e Koloni e der „Reichsdeutschen" , die Anfang der 
1920er Jahre 56000 Persone n (0,8%) umfasste und somit größer war als die deutsch e 
Minderhei t in Dänemar k (40172 Persone n bzw. 1,2 %) , wurde dabei nich t in Betrach t 
gezogen. Vgl. Winkler,  Wilhelm: Statistische s Handbuc h des gesamten Deutschtums . Berlin 
1927, 19 f. 
Wir möchte n an dieser Stelle Milena Janišová für die rasche und sehr sorgfältige sprachlich e 
und terminologisch e Überarbeitun g aller Übersetzunge n danken . 



Pešek/Tůma:  Rechtsnormen in der Tschechoslowakei 1938-1948  123 

gende Übersetzunge n edierte r Dokument e zurückgegriffen werden , doc h zeigte sich 
bei der methodische n Revision , wie ungena u in ältere n deutsche n Quelleneditione n 
mitunte r übersetz t wurde . Häufi g wird in diesen Editione n der Rechtsinhal t ver-
dreht , ode r diese sind lückenhaft . Wenn zum Beispiel der polnisch e Terminu s „Grod -
zki sad", der in der Nachkriegszei t verwende t wurde , mechanisc h als „Burggericht " 
un d nich t im rechtsgeschichtliche n Kontex t des 20. Jahrhundert s als „Bezirksge -
richt " übersetz t wird, werden Situatio n un d Kontex t völlig verkannt . An andere n 
Stellen der Editio n waren es indessen die begriffliche Uneinheitüchkei t un d die 
inhaltlich e Unklarhei t der zeitgenössische n Terminologie , die die Übersetze r vor 
große Problem e stellten . In Pole n wird zum Beispiel unzureichen d zwischen 
„Eigentum " un d „Besitz " unterschiede n (was die Aufklärun g der Eigentumsverhält -
nisse der spätere n „Heimatvertriebenen " vor allem aus Schlesien bis heut e verkom -
pliziert) ; in der belgischen un d französische n Studi e konnte n die Begriffe „Staats -
angehörigkeit" , „Staatsbürgerschaft " un d „Nationalität " mit dem Terminu s „natio -
nalité " nu r inkonsequen t übertrage n werden . 

Nachkriegszeit in Europa 

Im Mittelpunk t des Projekt s stande n - besonder s in der Umsetzungsphas e ab 2001 
- die Schicksal e der historisc h entstandene n deutsche n Minderheite n un d die legisla-
tive Bewältigun g ihre r Rolle un d Aktivitäten währen d der Kriegs- un d Besatzungs -
zeit . Ein e derartig e Begrenzun g des Thema s stellt allerding s eine grundlegend e Ver-
engun g des Kontexte s der Problemati k der „antideutschen " legislativen Not - ode r 
Übergangsgesetz e in der Kriegs- un d Nachkriegszei t dar. Schließlic h lassen sich die 
verschiedene n Ebenen , die hier eine Rolle spielen , nich t strikt voneinande r trennen : 
ersten s die alliierte un d national e Legislative, die primä r auf das nationalsozialisti -
sche Deutschland , seine Bürger un d Institutione n sowie auf die Verbreche n reagier-
te, die währen d der Kriegsjahre begangen worde n waren ; zweiten s die nationale n 
poÜtische n Alliierten- , Exil-  un d Nachkriegsentscheidunge n mit ihre n legislativen 
Folgen , die mit dem zeitlich zu verstehende n „peac e keeping " im zu befreiende n un d 
befreiten Europ a verbunde n waren ; un d dritten s die Rechtsnormen , die auf die 
Regelun g des Schicksal s deutsche r Minderheite n zielten un d bereit s durc h die 
Entscheidunge n der Alliierten aus den Jahre n 1942-1943 über die „Vertreibun g un d 
den Transfer" 6 aus ihre n historische n Siedlungsgebieten 7 festgeschrieben waren . In 

Die Begriffe „Vertreibung " und „Transfer " verwenden wir im allgemeinere n Kontex t in 
Anlehnun g an die Übereinkunf t deutsche r und tschechische r Historike r auf der ersten 
Sitzun g der gemeinsame n Deutsch-Tschechische n Historikerkommission . Auf dieser Kon-
ferenz wurde festgelegt, dass der Begriff „Vertreibung " für die „wilde" Phase der erzwun-
genen Aussiedlung zwischen dem 8. Mai und dem 2. August 1945 zu verwenden ist, wäh-
rend „Transfer " für die durch das Potsdame r Abkomme n legalisierte „rechtmäßi g und 
human " durchgeführt e Aussiedlung der deutsche n Minderhei t gebrauch t werden sollte. In 
ähnliche r Weise sind die Zwangsmigratione n in der Deutsch-Tschechische n Erklärun g von 
1997 unterteil t (vgl. Anm. 1). 
Zum Facettenreichtu m dieser Problemati k vgl. vor allem den gesamteuropäische n kompa -
rativen Band von Henke,  Klaus-Dietmar/\vW/er , Han s (Hgg.) : Politisch e Säuberun g in 
Europa : Die Abrechnun g mit Faschismu s und Kollaboratio n nach dem Zweiten Weltkrieg. 
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der Perspektive der damaligen PoÜtik wie auch der gesamten Öffentlichkeit waren 
diese Entscheidungen im Bereich der Politik, der Verwaltung u n d der Legislative 
funktional, moralisch u n d symbolisch eng miteinander verbunden . Somit ist auch 
aus historischer Sicht jegliche selektive Konzen t ra t ion - sei es auf europäischer oder 
partiell „nat ionaler" Ebene - auf einen einzigen dieser Bereiche an sich schon eine 
F o r m historisierender Abst rakt ion , die v o m historischen Gesamtkontex t wegführt . 

Dies soll hier ku rz am konkre ten Beispiel Dänemarks illustriert werden: Es wäre 
irreführend, die relativ gemäßigte H a l t u n g der dänischen Gesellschaft u n d Behör-
den gegenüber der deutschen Minderhei t in Nord-Schleswig bzw. in Süd-Jütland zu 
verabsolutieren. In die Interpre ta t ion muss auch die Existenz der dänischen Inter-
nierungslager für die große Zahl deutscher Flüchtl inge aus dem östlichen Bal t ikum 
eingehen. Auf der einen Seite lehnte der Premierminis ter der ersten dänischen N a c h -
kriegsregierung, Vilhelm Buhl, bereits im Mai 1945 Forderungen nach einer Süd-
verschiebung der G r e n z e n u n d einer Aussiedlung der verhältnismäßig kleinen deut -
schen Minderhei t ab.8 Auf der anderen Seite jedoch protest ier te n iemand gegen die 
Verhältnisse in den dänischen Internierungslagern, in denen Tausende „fremder" 
Deutscher ums Leben kamen. 9 

München 1991. Hierin vor allem die umfangreiche Überblicksdarstellung von Henke, 
Klaus-Dietmar: Die Trennung vom Nationalsozialismus. Selbstzerstörung, politische 
Säuberung, „Entnazifizierung", Strafverfolgung. In: Ebenda 21-83. - Vgl. außerdem die 
Edition ausgewählter Schlüsseldokumente: Vollnhals, Clemens (Hg.): Entnazifizierung. 
Politische Säuberung und Rehabilitierung in den vier Besatzungszonen 1945-1949. 
München 1991. Siehe auch die darin enthaltene umfangreiche Einführung: Ders.: Ein-
leitung. In: Ebenda 7-64. - Im engeren Kontext unseres Projekts, allerdings in weiter gefas-
ster historischer Perspektive (bis zum Ende des 20. Jahrhunderts reichend) behandelt Hans 
Lemberg diese Problematik auf grundlegende Weise: Lemberg, Hans: Ethnische Säuberung: 
Ein Mittel zur Lösung von Nationalitätenproblemen? In: Seiht, Ferdinand u.a. (Hgg.): Mit 
unbestechlichem Blick ... Studien von Hans Lemberg zur Geschichte der böhmischen 
Länder und der Tschechoslowakei. München 1998, 377-396 (VCC 90). - Neuerdings dazu: 
Bell-Fialkoff Andrew: Ethnic Cleansing. New York 1999. - Naimark, Norman: Fires of 
Hatred. Ethnic Cleansing in Twentieth-Century Europe. Cambridge, Mass. 2001. - Ther, 
Vhilipp/Siljak, Ana (Hgg.): Redrawing Nations. Ethnic Cleansing in East-Central Europe 
1944-1948. Lanhamu.a. 2001. 
Zu den dänischen Friedensforderungen gegenüber Deutschland nach dem Zweiten Welt-
krieg vgl. Lindholm, Julie Gitte: Danmark og det tyske sporgsmal 1945-55: En undersogel-
se af Danmarks fredskrav til Tyskland efter anden verdenskrig [Dänemark und die deutsche 
Frage 1945-55. Eine Analyse der dänischen Friedensforderungen gegenüber Deutschland 
nach dem Zweiten Weltkrieg]. Kobenhavn 2002. 
Zur Problematik des tragischen Schicksals deutscher Flüchtlinge im Dänemark der Nach-
kriegszeit vgl. Havrehed, Henrik: Die deutschen Flüchtlinge in Dänemark 1945-1949. 
Heide 1989. - Gammelgaard, Arne: Mennesker i malstrom: tyske flygtninge i Danmark 
1945-1949 [Menschen im Strudel. Deutsche Flüchtlinge in Dänemark 1945-1949]. Systime 
1981. - Poulsen, Jens Aage: Ubudne gaster: tyske flygtninge i Danmark 1945-49 [Un-
gebetene Gäste. Deutsche Flüchtlinge in Dänemark 1945-49]. Munksgaard 1993. - Gam-
melgaard, Arne: Drivtommer: tyske flygtninge i Danmark 1945-1949 [Treibholz. Deutsche 
Flüchtlinge in Dänemark 1945-1949]. Blavandshuk Egnsmuseum, Oksbol 1993. — Zum 
Lager in Oksbol in Südwestjütland Guldmann Ipsen, Leif: Mennesker bag pigtrad: flygt-
ningelejren i Oksbol 1945-1949 [Menschen hinter Stacheldraht. Das Flüchtlingslager in 
Oksbol 1945-1949]. Blavandshuk Egnsmuseum, Oksbol 2002. - Des Weiteren Lylloff 



Pešek/Tůma:  Rechtsnormen in der Tschechoslowakei 1938-1948  125 

Erwähn t werden sollte auch die politisc h motivierte , von einer Vielzahl Tote r 
begleitete un d über Jahrzehnt e tabuisiert e „Beseitigung " angebliche r Verbreche r un d 
Kollaborateur e in Dänemar k durc h den „Widerstand" , zu der es währen d der letz-
ten Kriegs- un d ersten Friedenswoche n kam. Was sagt eigentlic h eine solche Repres -
sionskonstellatio n über die Beziehun g der dänische n Gesellschaf t zur deutsche n 
Okkupationsmacht , zu dere n bereitwilligen deutsch-dänische n ode r den aktiven 
dänische n Handlanger n unte r der Führun g von Frit z Clause n sowie zu den aus 
dänische r Sicht völlig unbeteiligte n deutsche n Flüchtlinge n aus? 1 0 Ähnlich e Frage n 
könnt e man auch für den - in unsere m Projek t nich t thematisierte n -  norwegische n 
Kontex t stellen. 11 

Di e Verengun g des Forschungsinteresse s auf die „Volksdeutschen " kan n jedoch 
zu fehlerhafte n Schlussfolgerunge n führen : Betrachte t ma n Vertreibun g un d Trans -
fer der deutsche n Minderheite n in diesem engen nationale n Rahmen , der nac h 1945 
gesetzlich abgesicher t wurde , könnt e ma n zu dem Schluss gelangen , dass sich in 
den Jahre n 1944-1947 undemokratisch e Konzepte , die von einem unversöhnliche n 
Nationalismu s bestimm t waren , nu r im Oste n Europa s unte r sowjetischem Einfluss 
durchsetzten . Ma n könnt e folgern, nu r hier seien deutsch e Minderheite n ausgesie-
delt un d nac h „Restdeutschland " verbrach t worden , nu r hier sei das Prinzi p der 
Kollektivschul d zur Anwendun g gekomme n un d nu r hier seien Annexione n histo -
rische r deutsche r Gebiet e durchgeführ t worden ; nu r im östliche n Europ a hätte n also 
Akte stattgefunden , die durc h späte r kodifiziert e international e Rechtsnorme n wie 
die Menschenrechtschart a der U N O (1948) un d die Ächtun g von Zwangsmigratio n 
durc h die U N O (1962) untersag t ode r sogar als Verbreche n definier t wurden . Ana-
log dräng t sich der Schluss auf, 'westlich des Rhein s wären nac h dem Krieg bei der 
individuelle n Bestrafun g nationalsozialistische r Verbreche n ausschließlic h demokra -
tische Prinzipie n zur Anwendun g gekommen . Gestütz t 'werden könnt e diese These 
dadurch , dass die deutsche n Minderheite n in Jütland , Belgien un d im Elsass ihre 
Heima t nich t verlassen musste n un d integrier t wurden , da hier bei der Bewältigun g 

Kirsten : Kan Laegeloftet Gradbojes ? Dodsfald blandt og laegehjaelp til de tyske flygtninge 
i Danmar k 1945 [Lässt sich der Eid des Hippokrate s relativieren ? Tod und ärztlich e Ver-
sorgung der deutsche n Flüchtling e in Dänemar k 1945]. In : Historis k Tidsskrift 99 (1999) 
33-67. -  Dies.: Inte r Arma Caritas : Rode Kors og forvaltningen af de tyske flygtninge i 
Danmar k 1945-1949 [Das Rote Kreuz und die Verwaltung der deutsche n Flüchtling e in 
Dänemar k 1945-1949]. In : Historis k Tidsskrift 102 (2002) 97-125. -  Fü r ihre Hilfe und ihre 
Informatione n danken wir Zdeně k Hojd a und Pete r Bugge. 
Die Dimensio n der antideutsche n Nachkriegsvorkehrunge n in Dänemar k war unte r ande-
rem auch in einer andere n Hinsich t sehr weitreichend : Laut dem Geset z Nr . 132 vom 
30.3.1945 „über die Konfiszierun g deutsche n und japanische n Eigentums " wurde jegliches 
Eigentu m von „Personen , die die deutsch e Staatsangehörigkei t hatten" , des Weiteren von 
„Persone n ohn e Staatsangehörigkeit , deren letzte Staatsangehörigkei t jedoch die deutsch e 
war" und von „Personen , Firmen , juristischen Subjekten fremder , nichtdeutsche r Natio -
nalität , bei welchen das Handels- , Industrie - und Marineministeriu m der Ansicht ist, dass 
diese bei der Anwendun g des besagten Gesetze s als Deutsch e anzusehe n sind", ohn e Aus-
nahm e beschlagnahmt . Fü r den Hinwei s auf diese gesetzgebende Nor m danken wir Dr . Jiří 
Šitler. 
Vgl. Larsen,  Stein U.:  Die Ausschaltun g der Quislinge in Norwegen . In : Henke/Woller 
(Hgg.) : Politisch e Säuberun g 241-280 (vgl. Anm. 7). 



126 Bohemia Band 47 (2006/07) 

der Folgen der deutschen Besatzung kein Unterschied zwischen Staatsangehörigkeit 
und Nationalität gemacht wurde und es hier auch nicht zu Gebietsannexionen kam. 

Von der Tatsache einmal abgesehen, dass die relativ kleinen deutschen Minder-
heiten in den besagten Staaten weder historisch noch für die Zukunft eine reale poli-
tische Gefahr oder ein ernst zu nehmendes destabilisierendes Element darstellten, 
ist es notwendig zu überprüfen, ob diese konkrete historische Situation von einem 
„höheren Entwicklungsgrad der Demokratie" in diesen Staaten und deren Gesell-
schaften bedingt war oder ob hier nicht Kräfte von außen oder anderweitig gezielte 
machtpolitische Prozesse im Spiel waren. 

In diesem Kontext ist es bedauerlich, dass die Niederlande aus dem Projekt her-
ausgenommen wurden. Das in der Folge des deutschen Einmarschs, der Okkupation 
und schließlich der heftigen Befreiungskämpfe stark zerstörte Land wies ohne jeg-
liche legislative Grundlage alle Deutschen aus, die sich auf niederländischem Ge-
biet aufhielten und in den letzten Kriegstagen nicht geflüchtet waren. Wichtiger noch 
war, dass die Londoner Exilregierung bereits 1944 die Alliierten um Entschädigung 
für die überfluteten Polder und die vernichteten Städte gebeten hatte, und zwar in 
Form von Angüederung eines relativ schmalen Streifens deutschen Gebiets entlang 
der östlichen niederländischen Grenzen, der auch die Städte Aachen und Emden 
umfassen sollte. Neben dieser Annexion und finanziellen Reparationen forderten die 
Niederlande für einen Zeitraum von zehn Jahren die Übernahme der Verwaltung für 
Nordwestdeutschland und das Ruhrgebiet. Im September 1944 verlangte das nieder-
ländische Außenministerium von den Alliierten die Angüederung von 10000 km2 

deutschen Gebiets mit einer deutschen Bevölkerung von 1,5 Millionen Menschen. 
Diese Forderungen fanden unter den niederländischen Bürgern großen Anklang, im 
Grunde genommen protestierten lediglich die niederländischen Bischöfe. Es wur-
den zahlreiche Bürgerinitiativen gegründet, die in Petitionen noch weitreichendere 
Ansprüche formulierten. So hieß es auf einem Flugblatt aus dem Jahr 1946, das die 
Landkarte der Niederlande einschließlich der beanspruchten Gebiete zeigte: 
„Deutsches Geld, deutsche Unterschriften, deutsche Versprechen sind wertlos. Für 
seine gefluteten Polder, vernichteten Häfen, Eisenbahnen und Städte verlangt das 
niederländische Volk: Deutsches Land ohne Deutsche."x Die radikalsten Gruppen 
verlangten Gebietsangliederungen in einem Umfang von 85 Prozent des nieder-
ländischen Territoriums einschließlich der Städte Aachen, Köln, Dortmund, Essen, 
Münster, Osnabrück, Oldenburg und Emden. Die dort lebende deutsche Bevöl-
kerung sollte sich integrieren oder - falls sie dazu nicht bereit war - , nach Mittel-
deutschland ziehen. 

Während ihrer Verhandlungen mit den Amerikanern nach dem Krieg schraubte 
die niederländische Regierung ihre Ansprüche auf etwa die Hälfte zurück. 1948 
wurde ihr jedoch mit definitiver Gültigkeit mitgeteilt, dass es nicht im Interesse der 
Verteidigung Westeuropas sei, den potentiellen deutschen Verbündeten im Kampf 

Vgl. Wielenga, Friso: Ein Strich unter die Vergangenheit? Die Normalisierung der bilatera-
len politischen Beziehungen. In: Deutschland — Niederlande: Heiter bis wolkig. Begleit-
buch zur Ausstellung im Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Bonn 
2000, 50-59, hier 51. 
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gegen die sowjetisch e Gefah r auf diese Art u n d Weise zu schwächen . Schließlic h 
erhielte n die Nieder land e a m 23. Apri l 1949 lediglich 69 k m 2 deutsche n Gebiete s mi t 
10000 deutsche n Bürger n zugesprochen . Diese s Gebie t gaben die Nieder land e t r o t z 
de r par lamentar i sche n En t sche idun g hinsichtl ic h diese r „ G r e n z k o r r e k t u r " de r 
Bundesrepubl i k 1963 wiede r zurück . 1 3 

Zugleic h sei dara n erinnert , dass auc h Charle s de Gaull e bzw. die Regierun g de r 
Freie n Franzose n Annexionsplän e bezüglic h de s deutsche n Terr i tor ium s entwickel -
te n ode r zumindes t proklamier ten . Da s Vorgehe n Frankreichs , dessen Arme e auc h 
die Städt e Stuttgar t u n d Karlsruh e besetz t hat te , die ursprüngl ic h de n Amer ikane r n 
hat te n zufallen sollen , w u r d e du rc h die amerikanisch e A n d r o h u n g , die Versorgun g 
de r französische n Einhei te n einzustellen , gestoppt . Auc h de r französisch e An -
nexionsversuc h des Rheinlande s scheitert e an de r kategorische n Ab lehnun g durc h 
die Amerikaner . 1 4 

Auf amerikanische n Widers tan d stieß auc h de Gaulle s Versuch , die französischen , 
un te r Mussol in i gewaltsam „italianisierten " Enklave n in Nordwes t i t a l i e n zu annek -
t ieren. 1 5 Das s die Amer ikane r die Annexions - bzw. Transferwünsch e u n d -versuch e 
de r westl iche n N a c h b a r n Deutsch land s u n d Italien s in de n Jahre n 1944 u n d 1945 
blockierten , hat t e zunächs t poli t isch e G r ü n d e : So hegt e die amerikanisch e Regie -
run g bekannt l ic h geringe Sympath ie n für de Gaulle , die Ansprüch e Frankre ichs , sein 
I m p e r i u m wiede r aufzubauen , stieße n in West wie O s t ebens o auf Ablehnun g wie 
de r französisch e Wunsch , wiede r zu de n führende n europäische n G r o ß m ä c h t e n zu 
gehören . Entsche idende r abe r war da s du rc h u n d durc h pragmatisch e B e m ü h e n de r 
Amerikaner , da s ohneh i n scho n star k zers tör t e Deutsch land , da s genaus o wie F rank -
reic h u n d die Nieder land e auf amerikanisch e Hilf e u n d Versorgun g angewiese n war, 
zu stabilisieren . Ab d e m Herbs t 1945 beganne n sich die U S A auf die besiegten 
Achsenmächt e als potentiel l e Verbündet e gegen die imme r greifbare r we rdend e 
kommunis t i sch e Expans io n zu konzent r ie ren . Deswege n 'wurde n die niederländi -
sche n Vorstöß e abgelehnt , deswegen w u r d e n die bri t ische n Bemühunge n u m ein e 

Zondergeld, Gjal t R.: Kriegsend e in den Niederlande n 1945. In : Rusinek,  Bern d A. (Hg.) : 
Kriegsend e 1945: Verbrechen , Katastrophen , Befreiunge n in nationale r un d internationale r 
Perspektive . Göttinge n 2004, 153-172, hier 162-164. -  Wielenga, Friso : Ein Strich unte r die 
Vergangenhei t 51 f (vgl. Anm . 12). -  De s Weitere n vgl. Bloom, Jame s H. : Th e Secon d World 
War and Dutc h Society : Continuit y and Change . In : Duke,  Alastair C./Tamse,  Coenraa d 
A.: Britain and th e Netherland s VI. De n Haa g 1977, 228-248 . -  Romijn,  Peter : Snel, Stren g 
en Rechtvaardig : Politie k beleid inzak e de bestraffing en reclasserin g van „foute " Neder -
lander s 1945-1955 [Schnell , stren g un d gerecht : Politische s Vorgehen bei der Bestrafun g 
un d Resozialisierun g von niederländische n Kollaborateure n in den Jahre n 1945-1955] . 
Houte n 1989. 
Gerbet, Pierre : Le Relěvemen t 1944-1949. Pari s 1991, 22. -  Poidevin, Raymond IBariéty , 
Jacques : Les relation s franco-allemande s 1815-1975. Pari s 1977, 326. -  Hüser, Dietmar : 
Frankreich s „doppelt e Deutschlandpolitik" . Dynami k aus der Defensive -  Planen , Ent -
scheiden , Umsetze n in gesellschaftliche n un d wirtschaftlichen , innen - un d außenpolitische n 
Krisenzeite n 1944-1950. Berlin 1996, 256. 
Wall,  Irwin M. : L'influenc e américain e sur la politiqu e francaise 1945-1954. Pari s 1989, 51. 
Zu diesen amerikanische n Standpunkte n am Beispiel Italien s vgl. Woller, Hans : „Ausge-
blieben e Säuberung? " Di e Abrechnun g mit dem Faschismu s in Italien . In : Henke/Woller 
(Hgg.) : Politisch e Säuberun g 148-191 (vgl. Anm . 7). 
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Bestrafun g des faschistische n Italie n blockiert . Italie n stellte nu n eine Stütz e der 
US A gegen den von den Kommuniste n beherrschte n Balkan dar. 17 Dies e Moment e 
sollten nich t übersehe n werden , wenn man sich mit dem Schicksa l der deutsche r 
Minderheite n un d der „nationalen " Legislativen europäische r Nachkriegsgesell -
schaften befasst. 

Die Minderheitenfrage der Zwischenkriegszeit 

Warum jedoch un d wann erlangte n die deutsche n Minderheite n jene für sie selbst 
un d für das gesamte Europ a der Zwischenkriegszei t fatale Stellung ? Es ist hinläng -
lich bekannt , dass die Minderheitenproblemati k bereit s im 19. Jahrhunder t in die 
machtpolitische n Diskurs e einging un d dies praktisc h von dem Augenblick an, als 
sich die moderne n großen politische n Natione n ohn e Rücksich t auf die bestehen -
den Staatsgrenze n zu etabliere n begannen . Da s End e des 19. un d der Anfang des 
20. Jahrhundert s waren - insbesonder e für Mittel -  un d Osteurop a - von eine r Reih e 
politische r Krisen begleitet , die mit der Minderheitenproblemati k in Zusammenhan g 
standen . De r Erst e Weltkrieg bracht e den Versuch deutsche r un d österreichische r 
deutschnationale r Eliten , die vor allem mit der Armee verbunde n waren , einen 
breitere n mitteleuropäische n Rau m zu beherrsche n un d diesen im Sinn e einer 
Großmach t zu vereinheitlichen . Nac h der drastische n Warnung , die die Entent e von 
den Zentralmächte n in For m des Frieden s von Brest-Litovs k erhalte n hatte , gab 
sie dem erschöpfte n un d von Kämpfe n im Innere n geschwächte n Deutschlan d un d 
seinen noc h erschöpftere n Verbündete n mit den Versailler Friedensverträge n eine 
geradezu grobe Antwort . Träum e von einem vereinte n mitteleuropäische n deut -
schen Reich , dem 1918/1 9 auch die deutsche n un d österreichische n Sozialdemo -
krate n mit ihre r revolutionär-imperialistische n Phantasi e von einem „große n frei-
heitliche n sozialistische n Deutsch-Österreich " nachhingen, 18 lösten sich ange-
sichts des Mosaik s der „Nachfolgestaaten " rasch auf. Aus den einst privilegierten 
Schichte n wurde n „Minderheiten " -  mit all den typische n Begleiterscheinunge n un d 
Traumata , die eine solche Veränderun g des Statu s für die Betroffene n mit sich zu 
bringen pflegt.19 

Da s neu e Europ a sollte seine Minderheite n -  die deutschsprachige n nich t ander s 
als die ungarische n ode r polnische n - nich t meh r unterdrücken . Di e Aufrecht -
erhaltun g ihre s Status , der durc h Minderheitenschutzverträg e abgesicher t war, kon -

jüngst dazu Fingen, Kerstin von: Kesselrings letzte Schlacht . Kriegsverbrecherprozesse , 
Vergangenheitspoliti k und Wiederbewaffnung . Der Fall Kesselring. Paderbor n 2004. 
Vgl. den Vortrag von Josef Seliger vom 4. März 1919 währen d einer Demonstratio n in 
Teplice: Hoffmann,  Rolan d J. IHarasko,  Alois (Hgg.) : Odsun . Die Vertreibun g der Sude-
tendeutschen . Dokumentatio n zu Ursachen , Planun g und Realisierun g einer „ethnische n 
Säuberung " in der Mitt e Europa s 1848/49-1945/46 . Bd. 1: Vom Völkerfrühling und Völker-
zwist 1848/49 bis zum Münchne r Abkomme n 1938 und zur Errichtun g des „Protektorat s 
Böhme n und Mähren " 1939. Münche n 2000, 564-567, hier 567 f. 
Jaworski, Rudolf: Vorposten oder Minderheit ? Der sudetendeutsch e Volkstumskamp f in 
den Beziehunge n zwischen der Weimarer Republi k und der ČSR. Stuttgar t 1977, 114: 
„Gebietsabtretunge n sowie der Zerfall der Habsburgermonarchi e machte n die Minder -
heitenfrag e zu einem überwiegend deutsche n Problem. " 
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trolliert e de r Völkerbun d im R a h m e n de r B e m ü h u n g e n u m die Vermeidun g inter -
nationale r Konfl ikte . 2 0 D i e Verbindun g zwische n d e m Respek t gegenübe r de n 
Minderhe i te n u n d de m Anspruch , dass sich diese gegenübe r de n Staaten , in dene n sie 
lebten , loyal verhalte n sollten , hat t e 1926 selbst de r Vorsi tzend e de r Minderhe i ten -
sekt io n des Völkerbundes , Er i k Colban , deutl ic h formuliert , als er sagte: 

But if we reques t th e minoritie s to act as loyal Citizen s we mus t secure for the m such treatmen t 
tha t the y may be induce d to abando n whatever aspiration s the y still migh t have for unio n with 
population s outsid e th e boundarie s of thei r presen t State . 

I n de r Ers te n Tschechoslowakische n Republ i k (1918-1938 ) ware n die Deu t sche n 
ab 1926 in de r Regierun g vertreten , sie ha t te n ein umfassende s Schulwese n einschließ -
lich anerkannte r staatliche r H o c h s c h u l e n u n d erfreute n sich eine r -  im damalige n 
europäische n Vergleich -  großzügi g subvent ionier te n Kultur . F ü r de n Völkerbun d 
war die Frag e de r deutsche n Minderhe i t in de r Tschechoslowake i somi t definiti v 
geklärt ; en tsprechen d hör t e da s Sekretaria t de s Völkerbunde s 1926 auf, Beschwerde n 
de r deutsche n Minderhe i t gegenübe r de r C S R übe rhaup t a n z u n e h m e n . 2 2 

D e n n o c h verlief die In tegra t io n v on Minderhe i te n u n d vor allem de r deutsche n 
Minderhe i te n in die Staate n de r Zwischenkriegszei t nich t so, wie es sich demokra t i -
sch e Idealiste n wie z .B . de r erst e Präs iden t de r Tschechoslowakei , T. G . Masaryk , 
vorgestell t hat ten : 8,5 Mil l ione n ethnische r Deu t sche r in europäische n Staate n 
(außerhal b Russlands ) weckte n in vielen de r so genannte n „Gas tgebers taa ten " Be-
fürchtungen , die u m s o größe r waren , je höhe r de r Antei l de r deutsche n Bevöl-
kerun g im jeweiligen Staa t lag, besonder s dann , w e n n sich die deutsch e Minderhe i t 
in strategisc h wicht ige n Gebie te n konzent r ie r te . D i e Tschechoslowake i war in diese r 
Hins ich t mi t 3217885 Deu t sche n lau t Volkszählun g au s d e m Jah r 1921 (23 ,6 % de r 
Gesamtbevölkerung ) -  w e n n wir von de n spezifische n Si tuat ione n in Ös te r re ic h u n d 
de r Schwei z absehe n - da s exponiertest e Land . G r o ß e deutschsprachig e Minder -
heite n ha t te n auc h Frankre ic h (163465 0 Elsässer , die Deutsch lan d als Deu t sch e 
w a h r n a h m u n d die Republ i k als F ranzosen) , 2 3 Pole n (in de n G r e n z e n von 1921) mi t 
1058824 Deu t sche n ( 3 , 9 % de r Bevölkerung) , 2 4 die nac h d e m Massenexodu s de r 

Scheuermann,  Martin : Minderheitenschut z contr a Konfliktverhütung ? Di e Minderheiten -
politi k des Völkerbunde s in den zwanziger Jahren . Marburg/L . 2000. -  Vgl. dazu auch die 
Rezensio n in Č Č H 102 (2004) 153-155. 
Scheuermann: Minderheitenschut z contr a Konfliktverhütung ? 407 (Vgl. Anm . 20). 
Ebenda 151-167. 
Maugué, Pierre : Le particularism e alsacien 1918-1967. Pari s 1970, 149. -  Rigoulot, Pierre : 
L'Alsace-Lorrain e pendan t la guerre 1939-1945. Pari s 1997, 116 f. 
Vgl. die historische n Einführunge n zu den einzelne n regiona l definierte n Kapitel n der 
Edition : Borodziej, Wlodzimierz/Lemberg,  Han s (Hgg.) : „Nasz a ojczyzna stala sie dla nas 
obcym panstwe m ... " Niemc y w Polsc e 1945-1950. Wybór dokumentó w I.-IV. Warszawa 
2000-2001 . -  Dies. (Hgg.) : „Unser e Heima t ist un s ein fremde s Lan d geworden ... " Di e 
Deutsche n östlich von Ode r un d Neiß e 1945-1950. Dokument e aus polnische n Archiven . 
4 Bde. Marbur g 2000-2004 . Vgl. hier insbesondere : Eser, Ing o IStankowski,  Witold : Di e 
Deutsche n in den Wojewodschafte n Pommerelle n un d Danzig . In : Ebenda,  Bd. IV, 1-67. -
Siehe ebenfalls Kurcz, Zbigniew: Mniejszoš č niemieck a w Polsce [Di e deutsch e Minderhei t 
in Polen] . Wroclaw 1995. 
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deutsche n Bevölkerun g nac h 1918 im Lan d geblieben waren , Rumänie n mi t 715 902 
(4,5%) , Jugoslawie n mi t 513 472 (4,3% ) u n d U n g a r n mi t 551 211 (6,9% ) Deutschen . 
Westlich de r deutsche n G r e n z e n lebt e ein e groß e deutsch e Minderhe i t in Belgien 
(98 458 Menschen , d. h . 1,2 % de r Bevölkerung) , im N o r d e n zählt e D ä n e m a r k ein e 
nennenswer t e deutsch e Minderhe i t (40 172, d. h . 1,2 % ) , nich t vergessen werde n soll-
te n auc h die deutsche n Minderhe i te n im Bal t ikum. 2 5 

Di e Weiche n für die weiter e En twick lun g w u r d e n abe r nich t allein von de n G e -
gebenhei te n in de n einzelne n Staaten , sonder n auc h von de r re ichsdeutsche n PoÜti k 
gestellt : Bereit s währen d de r Weimare r Republ i k u n d d a n n vor allem nac h de r na t io -
nalsozialistische n Machtergreifun g 1933 ware n die deutsche n Minderhe i te n Zie l 
eine r intensive n Manipu la t io n u n d Indok t r ina t ion . Rudol f Jaworsk i ha t diese P r o -
blemat i k 1977 in seine r Studi e übe r die Sudetendeutschen , die zu eine m Klassiker 
geworde n ist, detaillier t beschriebe n u n d ist dabe i zu vielen Einsichte n gelangt , die 
nich t allein für die Tschechoslowakei , sonde r n für gan z Os tmi t t e l eu rop a Gült igkei t 
haben . 2 6 Ü b e r die Pflege, die die Weimare r Republ i k de n deutsche n Minderhe i te n im 
Auslan d angedeihe n ließ , schreib t er: 

Erklärt e Absicht dieser vielfältigen Aktivitäten war eine stärker e Rückbindun g des Auslands-
deutschtum s an das Deutsch e Reic h sowie die Umerziehun g des Binnendeutschtum s vom 
Staats - un d Volksbewusstsein. In eine r deutsche n Schicksalsgemeinschaf t „ohn e Rücksich t 
auf Staatsgrenzen " sollte wenigsten s in negativer Definitio n ein Stückche n internationale r 
Bedeutun g gerette t werden . [...] Di e Pflege des Auslandsdeutschstum s war demnac h zu einem 
erhebliche n Teil Pflege des angeschlagene n nationale n un d imperiale n Machtgefühl s in 
Deutschlan d selbst. [...] De r organisatorische , finanziell e un d vor allem publizistisch e Auf-
wand der Deutschtumspfleg e war enorm . 

Di e Aufgaben v on Ins t i tu t ione n wie d e m Stut tgarte r Auslandsinst i tu t (DAI) , d e m 
Verein für da s D e u t s c h t u m im Ausland , d e m v o m Außenmin i s t e r iu m finanzierte n 
Berline r Poli t ische n Kolle g ode r d e m Deu t sche n Schu tzbun d (DtSB ) ware n klar 
definiert . So sprac h z u m Beispie l de r His to r ike r Kle o Pleye r auf eine r Konferen z de s 
Poli t ische n Kollegs in de n 1920er Jahre n v on de r „Notwend igke i t , da s deutsch e Volk 
mi t eine m einheitl iche n Willen zu r Beher rschun g des deutsche n Lebensraume s in 
Mi t te leurop a zu erfüllen". 2 8 Vor allem de r Deu t sch e Schu tzbund , die Dachorganisa -
t io n v on 120 de r Deutschtumspf leg e gewidmete n Verbände n u n d Ins t i tu t ionen , war 
darau f ausgerichtet , „mi t große r Sachlichkei t u n d un te r E inbez iehun g sozial -  u n d 
wir tschaftspoütische r Erwägunge n Plän e für ein deutsc h geführte s Mi t t e l eu ropa " 

Alle in diesem Absatz angeführte n Angaben zu 1920/192 1 stamme n aus: Winkler,  Wilhelm : 
Statistische s Handbuc h des gesamte n Deutschtums . Berlin 1927, 18-20. 
Jaworski, Rudolf : Vorposte n ode r Minderheit ? (vgl. Anm . 19). -  Diese s Buch ist auch in 
tschechische r Übersetzun g erschienen : Ders.: N a stráži němectv í neb o v postaven í 
menšiny ? Sudetoněmeck ý národnostn í boj ve vztazích výmarské republik y a ČSR . [Vor-
poste n des Deutschtum s ode r in der Situatio n der Minderheit ? De r Sudetendeutsch e 
Nationalitätenkamp f in den Beziehunge n zwischen der Weimare r Republi k un d der CSR] . 
Prah a 2004. -  Vgl. dazu Weidenfelder,  Gerhard : VD A - Verein für das Deutschtu m im 
Ausland . Allgemeiner deutsche r Schulverei n (1881-1918) . Bern , Frankfurt/M . 1975. 
Jaworski, Rudolf : Vorposte n ode r Minderheit ? 114 f. (vgl. Anm . 19). 
Ebenda 118. 
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auszuarbeiten. 29 1928 beschrie b der Deutsch e Schutzbun d die „Deutsch e Ziel-
setzung " als Vereinheitlichun g der deutsche n Volksgruppen in Europ a in eine r 
gesamtdeutsche n Volksorganisatio n mit dem Endzie l des Anschlusses „alle r im ge-
schlossene n Siedlungsgebiet e wohnende n benachbarte n deutsche n Volksgruppen an 
das Deutsch e Reich". 3 0 Dami t war, wie Jaworski schreibt , das eigentlich e Them a 
genannt : „Deutsch e Revision im Oste n un d Anschlu ß Österreichs." 3 1 Di e „Gast -
geberstaaten " waren über diese Bemühunge n vergleichsweise gut informiert , sie fan-
den jedoch keine wirksame Form , ihne n entgegenzuarbeiten. 32 

Seine Revisions- un d Annexionsziel e verfolgte Deutschlan d auch , inde m es ver-
suchte , international e Minderheitenorganisatione n wie den Europäische n Nationa -
ütätenkongres s un d den Verband der Deutsche n Volksgruppen zu majorisiere n un d 
zu lenken . Viele Vertrete r nationale r Minderheite n im Europ a der Zwischenkriegs -
zeit sahen im Europäische n Nationaütätenkongres s eine von Deutschlan d be-
herrscht e Organisation . Diese Perspektiv e wurde von der historische n Forschun g im 
Wesentliche n bestätigt , die das hoh e Ma ß der geheime n Steuerun g un d Finanzierun g 
des Nationalitätenkongresse s durc h das Berline r Außenministeriu m un d schließlic h 
durc h die Nationalsozialiste n klar zum Vorschein gebrach t hat. 33 De r letzt e Versuch, 
Konflikte n durc h einen externe n „Schutz " von Minderheite n vorzubeugen , war das 
Münchne r Abkomme n von 1938, als der Tschechoslowake i die Abtretun g der Min -
derheitengebiet e an das nationalsozialistisch e Deutschlan d oktroyier t wurde in der 
Hoffnung , dami t die Eskalatio n der Konflikt e zu stoppen . Diese Problemlösun g 
erwies sich -  spätesten s am 15. Mär z 1939 - als äußers t unglücklic h gewählt. Sowoh l 
Großbritannie n als auch die Exilregierun g Frankreich s distanzierte n sich noc h im 
Laufe des Krieges von ihr. Da s Stabilisierungs - un d Sicherheitskonzep t zum Schut z 
europäische r Minderheite n wurde dami t -  von den Großmächte n wie auf nationale r 
Eben e (Widerstan d un d Exil) -  verworfen; an seine Stelle tra t als Mitte l zur Stabi-
lisierun g des europäische n Kontinent s für die Nachkriegszei t die gesteuert e Elimi -
nierun g solche r Konflikt e bzw. Konfliktpotentiale . 

Rechtsnormen als Quelle historischer Erkenntnis 

Rechtsnorme n könne n entsprechen d ihre r unterschiedliche n Funktione n aus ver-
schiedene n Perspektive n bewerte t werden : Sie regulieren in erster Linie zwischen -
menschlich e un d zwischeninstitutionell e Beziehungen , sie stellen gesellschaftlich e 
Spielregeln auf, die die Stabilitä t der Gesellschaf t un d dere n Kompatibilitä t mit be-

Ebenda 126. 
Ebenda 127. 
Ebenda 128. 
Am Beispiel der Tschechoslowake i vgl. ebenda 132-137. 
Vgl. die sehr kritische Analyse von Bamberger-Stemmann,  Sabine: Der Europäisch e 
Nationalitätenkongre ß 1925 bis 1938. National e Minderheite n zwischen Lobbyismus und 
Großmachtinteressen . Marburg/L . 2000. 
Detaillier t dazu Brandes, Detlef : Der Weg zur Vertreibun g 1938-1945: Pläne und Ent -
scheidunge n zum „Transfer " der Deutsche n aus der Tschechoslowake i und aus Polen . 
2. Aufl. Münche n 2005 (VCC 94). 
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nachbarten Gesellschaften gewährleisten sollen. Sie sind aber auch Ausdruck kultu-
reller und historischer Traditionen. Besonders in Zeiten dramatischer Ereignisse - im 
Krieg und in poÜtischen Krisen, aber auch in Momenten des Sieges und der Genug-
tuung - ist die Legislative zudem eine Form der Deklarierung des „Common Sense", 
des gemeinsamen Willens, der Ansprüche, der Formulierung historischer Ziele, oder 
aber sie dient der Festschreibung ihrer (angeblichen) Erlangung. Rechtlich gesehen 
mag dies keine korrekte Art der „Nutzung" der Legislative sein. Faktisch bedient 
sich die Politik ihrer, trotz der bekanntermaßen negativen Folgen einer solchen poÜ-
tischen „Modifizierung" der Normbildung, jedoch immer wieder. 

Die politische, an die herrschende Mentalität ihrer Entstehungszeit gebundene 
und jenseits dieses politischen Kontextes nur schwer verständliche Ebene der Legis-
lative wird oft nicht einmal von Rechtshistorikern reflektiert, geschweige denn von 
den Juristen, die mit großem zeitlichem Abstand mit den Folgen solcher Normen zu 
kämpfen haben. Als Historiker dürfen wir diese von der zeitgenössischen Öffent-
lichkeit intensiv wahrgenommenen Zusammenhänge der provisorischen Legislative 
im Übergang vom Weltkrieg zum Frieden und bald darauf zum Kalten Krieg jedoch 
keinesfalls übersehen. So kann man zum Beispiel die Entwicklung der legislativen 
Normen, mit denen wir uns in unserem Projekt befasst haben, während der Kriegs-
jahre nicht losgelöst von den Statements zur deutschen Schuld und den deutschland-
poütischen Konzepten betrachten, die zur gleichen Zeit von den Rundfunkstationen 
der Alliierten in den okkupierten Ländern verbreitet wurden. Bei diesen Äußerun-
gen handelte es sich nicht nur um Stellungnahmen der verschiedenen Exilregierun-
gen, sondern auch um solche des American Office of War Information oder der 
BBC, die in den Landessprachen im Radio ausgestrahlt wurden. Bekannt sind etwa 
die Äußerungen Thomas Manns, der bereits am 14.Januar 1945, als er aus den USA 
in der Sendereihe „Den deutschen Zuhörern" über die ersten Vernichtungslager 
berichtete, die von der amerikanischen Armee befreit worden waren, von der 
„furchtbaren, nationalen Gesamtschuld" der Deutschen sprach. 5 Mann erinnerte 
damals daran, dass die nationalsozialistischen Verbrechen nicht von einer „kleinen 
Zahl von Verbrechern", sondern „von Hunderttausende[n] einer sogenannten deut-
schen Elite, Männer, Jungen und entmenschte Weiber [...] unter dem Einfluß ver-
rückter Lehren in kranker Lust" verübt worden waren. 6 Am 30. Dezember 1945 
kehrte er erneut zu diesem Thema zurück: 

Wem es längst vor den Bergen von Haß gegraut hat, die rings um Deutschland sich auftürm-
ten, wer längst in schlaflosen Nächten sich ausgemalt hat, wie furchtbar das entmenschte 
Tun der Nazis auf Deutschland werde zurückschlagen müssen, der kann jetzt mit 
Erbarmen in dem, was Deutschen von Russen, Polen und Tschechen geschieht, nichts anderes 
sehen als die mechanische und unvermeidliche Reaktion auf Untaten, die ein Volk als 
Ganzes übt, bei der es leider nicht nach individueller Gerechtigkeit, nicht nach Schuld und 
Unschuld des Einzelnen geht. 

Mann, Thomas: Fragile Republik. Thomas Mann und Nachkriegsdeutschland. Hg. v. 
Stephan Stachorski. Frankfurt/M. 1999, 39. 
Ebenda 21. 
Ebenda 41. Hervorhebungen im Original. 
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Ei n weitere r U m s t a n d spielt in eine r brei t angelegten , jedoc h auf die deutsche n 
Minderhe i te n konzen t r i e r t e n kompara t ive n Fo r schun g ein e wichtig e Rolle : I n de r 
unübers icht l iche n U m b r u c h s i t u a t i o n zwische n Krie g u n d Fr iede n k o n n t e n in man -
che n Länder n dieselbe n Vorkehrunge n du rc h ein Gesetz , ein e gesetzlich e N o r m , 
übe r lokal e mil i tärrechtüch e Entsche idunge n ode r sogar vo l lkomme n außerhal b 
eine s gesetzliche n Rahmen s gelöst werden . Einig e damal s durchau s erns t gemeint e 
Nachkr i egsp län e -  wie z u m Beispie l ein e groß e Zwangsmigra t io n innerha l b 
Deutsch land s -  w u r d e n z u m Glüc k nich t realisiert . H i e r z u gehör t auc h de r Vor-
schla g de s französische n Außenminis te r s George s Bidaul t bei de n Moskaue r Ver-
handlunge n von 1947, für die Sicherhei t in E u r o p a die E inwohnerzah l Deutsch land s 
durc h Zwangsauss iedlun g u n d Massenassimilat io n v on 20 Mil l ione n Deu t sche n 
dauerhaf t zu reduzieren . 3 8 

I n de n legislativen N o r m e n , die übe r da s Schicksa l de r deutsche n Minderhe i te n 
bzw. de r deutsche n Bevölkerun g im besetz te n u n d späte r befreite n Staa t bes t imm -
ten , w u r d e n die deutsche n Minderhe i t e n direk t gar n ich t erwähnt . Die s gilt vor allem 
für die „Amnest iegesetze" , die im Interess e de r Legalisierun g des mili tärische n 
Widerstande s v on de r Mehrhe i t de r befreite n Staate n verabschiede t w u r d e n u n d die 
in vielen Fälle n mi t d e m he rkömml iche n Rech t unvere inba r waren . N e b e n de m von 
de r Publizis t i k häufi g thematis ier te n u n d i n k o m p e t e n t ausgelegte n tschechoslowa -
kische n „Amnest iegesetz " v on 1946 sollte z u m Beispie l auc h da s italienisch e „Par -
t isanengesetz " au s derselbe n Zei t e rwähn t werden , da s du rc h ein Geset z v o m 
10. Janua r 1953 bestätig t wurde , 3 9 wie auc h die französische n Amnest iegesetz e v o m 
19. August 1947 u n d 6. August 1953 4 0 ode r ein ähnliche s österreichische s Gese t z 
v o m 21 . D e z e m b e r 1945. I n einige n Lände r n -  z u m Beispie l in Pole n ode r Italie n -
w u r d e n n o c h nich t einma l diese Rech t sno rme n verabschiedet . Di e Legit imitä t sol-
che r Tate n -  unabhängi g davon , o b sie als Akte de s Widers tande s währen d des 

Ebenda 49. Thoma s Man n bemerk t anhan d von Artikeln aus der amerikanische n Presse in 
einem Brief vom 19.3.1947 an Klaus Mann : „De n größte n Eindruc k ha t Bidault s Moskaue r 
Vorschlag hinsichtlic h eine r großzügig gelenkte n Aussiedlung aus Deutschlan d auf mich 
gemacht . Frankreic h ist laut ihm berei t dazu , Millione n Deutsche r zu resorbieren , wenn 
auch die restliche n Staate n sich dara n beteiligen werden . Sehr muti g un d raffiniert . Dadurc h 
sollte die Kalamitä t ,20 million s de trop ' gelöst werden. " 
Di e Gesetzesnor m aus dem Jah r 1946 wurde 1995 auch in die aktuell e italienisch e Ge -
setzessammlun g eingegliedert . Vgl. Decret o Presidenzial e [Dekre t des Präsidenten ] 22.6. 
1946, n. 4: Amnisti a e indult o per reat i comuni , politic i e militar i [Amnesti e un d Straf-
nachlas s für gewöhnliche , politisch e un d militärisch e Verbrechen] . In : Gazzett a Ufficiale 
della Repubblic a Italiana , Edizion e straordinari a [Amtsblat t der Italienische n Republik , 
Sonderausgabe ] n. 137, 23.6.1946. -  Ricompens e al valor militar e per attivita ' partigian a 
[Ausgleich für militärisch e Verdienst e im Partisanenkampf] . In : Gazzett a Ufficiale della 
Repubblic a Italiana , Serie General e [Amtsblat t der Italienische n Republik , Allgemeine 
Reihe ] n. 155,5.7.1995 , 12. 
Amnisti e aux résistants . Geset z vom 6.8.1953 im Sinn e der Anordnun g vom 31.1.1959. 
Ordonnanc e 59-199 du 31.01.1959, Portan t amnistie . Modificatio n de l'articl e 11 (AI. 2) de 
la loi du 6 aoü t 53 et complémen t des article s 32 et 33 de la loi 5118 du 5 janvier 1951, 
Journa l officiel „Loi s et Décrets " du 01.02.1959, 1491. 
Bundesgesetzblat t für die Republi k Österreic h 1946, Nr . 14, 9. 
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Kriege s ode r im R a h m e n v on Bestrafung , Säuberun g u n d Rach e direk t nac h d e m 
Krie g begange n w u r d e n - w u r d e als völlig selbstverständlic h angesehen. 4 2 

Polit isc h wie juristisch bildete n die Diskuss ione n u n d Konzep te , die die Alliierten 
u n d die Exilregierunge n sowie die verschiedene n Widers tandsgruppe n in de n besetz -
te n Lände r n währen d des Kriege s für die Nachkr iegszei t ausarbeiteten , die G r u n d -
lage de r Rech t sno rme n de r Nachkr iegszei t . Dies e Konzep t e bliebe n im R a h m e n 
de s geltende n bri t ische n u n d amerikanische n Recht s (beispielsweise bei de r K o n -
fiszierun g deutsche n Eigentum s nac h d e m Muste r de r Trading-wi th- the-Enemy -
Legislatio n von 1939). I n diese m Kontex t musst e zunächs t die Frag e de r verfas-
sungsrechtl iche n Verankerun g de r provisor ische n Legislative de r Kriegs- u n d de r 
unmi t te lbare n Nachkr iegszei t gelöst werden . Aber auc h die darau f folgend e parla -
mentar isch e Ratifizierun g u n d die Gül t igkei tsdaue r de r provisor ische n N o r m e n 
muss te n geklär t werden . 

Wen n sich unse r Projek t d a r u m bemüh te , sowoh l die Legislative als auc h die 
eigentliche n puni t ive n u n d „poli t isch-prävent iven " Vorkehrungen , wie es z u m Bei-
spiel die Zwangsaussiedlun g war, zu vergleichen , galt es danac h zu fragen , welche n 
Spielrau m die einzelne n Regierunge n u n d poli t ische n Akteur e bei de r Formul i e run g 
u n d de r A n w e n d u n g de r „an t ideu t schen " Legislative de fact o hat ten , die in vielen 
Fälle n ehe r ein e kumul ie r t e An t iokkupa t ions - u n d Antikollaborationslegislat iv e 
war. Auc h w e n n da s verfestigte Klischee , da s v on de r pol i t ische n u n d mediale n 
Rhe to r i k au s d e m Jah r 1945 ausgeht , die Initiativ e de r „na t iona len " Regierunge n u n d 
de r gesetzgebende n G r u p p e n in de n Vordergrun d stellt , ist bereit s die älter e deutsch e 
Fo r schun g zu d e m folgende n empirisc h gestützte n Fazi t gekommen : 

Erhebliche n Einfluss auf die politisch e Säuberun g nac h dem Zweite n Weltkrieg nahme n 
schließlic h auch die Führungsmächt e der Anti-Hitler-Koalition . Als Befreier ode r Besatzungs -
mächt e sprache n sie ein gewichtiges Wort mit , wenn es daru m ging, was unte r gesellschaftliche r 
Überwindun g von Faschismu s un d Nationalsozialismu s im einzelne n zu verstehe n sei. [...] 
Autochthone n Säuberungsinitiative n ließen sie nu r dan n freie Hand , wenn dere n Zielsetzun g 
die eigene nich t über Gebüh r tangierte . War dies aber der Fall , so scheute n die Alliierten nich t 
davor zurück , den säuberungspolitische n Anstrengunge n der neue n politische n Kräfte un d 
Elite n enge Grenze n zu ziehe n ode r sie wenigsten s in genehmer e Bahne n zu zwingen. 

Da s Projek t hat t e da s Ziel , die provisor ische n Gese tzgebunge n zu vergleichen ; es 
k o n n t e u n d sollte nich t vorrangi g au s rechtshistorische r Sich t durchgeführ t werden , 
zuma l die Projektleiter , K o o r d i n a t o r e n u n d ein große r Tei l de r A u t o r e n His to r ike r 
u n d nich t Jur is te n sind . Desha l b lag de r Schwerpunk t des Projekt s auc h auf de r poli -
t ische n Geschichte . I n diese m Z u s a m m e n h a n g mus s dara n er inner t werden , un te r 
welche n U m s t ä n d e n die provisorisch e Legislative en ts tande n war u n d wie sie in die 

Vgl. Hon, ]an/Šitler,  Jiří : Trestněprávn í důsledk y událost í v obdob í německ é nacistick é 
okupac e Československ a a v dob ě těsně po jejím skončen í a jejich řešen í [Di e strafrecht -
lichen Folge n der Ereignisse währen d der deutsche n nationalsozialistische n Okkupatio n 
der Tschechoslowake i un d währen d der Zei t direk t nac h ihre m End e un d dere n Regelung] . 
In : Kural, Václav (Hg.) : Studi e o sudetoněmeck é otázc e [Studie n zur Sudetendeutsche n 
Frage] . Prah a 1996, 165-179. 
Henke,  Klaus-Dietmar /  Woller, Hans : Einleitung . In : Dies. (Hgg.) : Politisch e Säuberun g in 
Europ a 7-20, hier 10 (vgl. Anm . 7). 
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Praxis umgesetz t wurde : Überal l in Europ a hatt e sich währen d des Krieges aus der 
Konfrontatio n des kommunistische n un d des rechtsorientierte n Widerstande s un d 
Exils eine Konkurren z um die Wählerschaf t in der Heima t entwickelt , die sich nac h 
Kriegsend e weiter verschärfte . Große n Einfluss auf die politisch e Entwicklun g hatt e 
zude m der gesamteuropäisch e Linksrutsc h der Jahr e 1944-1947, dem die US A mit 
Hilfe des Marshall-Plan s un d mittel s gezielter Eingriffe in die Innenpoliti k einzelne r 
europäische r Staaten , die in ihre m Einflussbereic h lagen, entgegenzuwirke n suchten . 
Am deutÜchste n war dieses Muste r wohl im italienische n Fal l zu erkennen. 44 Di e 
US A waren auch dazu bereit , die Staate n „abzuschreiben" , die bei den Konferenze n 
der „Große n Drei " gegen End e des Kriegs bzw. bei den großen Konferenze n der 
frühe n Nachkriegszei t dem Einflussbereic h Stalin s zugesproche n worde n waren. 45 

Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges auf das Europa des „Kalten Krieges" 

Ausschlaggebend für die grundlegend e Wende , die sich für die kollektiven Menta -
litäte n sowie für die Werte- un d Rechtssystem e der europäische n Gesellschafte n 
nac h dem Zweite n Weltkrieg konstatiere n lässt, war eine ganze Reih e von Faktore n 
un d Entwicklungen : zunächs t der Krieg selbst, die Verbreche n der Nationalsozia -
Üsten , die Verschiebun g von Rechts - un d Moralvorstellunge n un d -norme n unte r 
dem Einfluss von Krieg un d Okkupation , eine deutlich e Erhöhun g der „Toleranz -
schwelle" sowohl innerhal b der nationale n Gesellschafte n als auch der europäische n 
Gesellschaf t als Ganze s gegenüber Gewal t un d Unrecht , das spezifischen Gruppe n 
ode r Natione n geschah , aber auch die grundlegende n Veränderunge n im allgemein 
geltende n internationale n Recht , die auf den Konferenze n der Alliierten un d durc h 
Verträge vorbereite t wurden . Di e NationalsoziaÜste n hatte n auf brutal e Weise mit 
den internationale n Konventione n un d Rechtsnorme n gebrochen , die -  wenn sie oft 
auch nu r nachlässi g un d inkonsequen t umgesetz t worde n waren - , doc h immerhi n 
allgemein e Akzeptan z gefunden hatten . Kan n man ihre n Gegnern , vor allem der 
Sowjetunion , vorwerfen, dass sie diese Norme n mitunte r auch verletzten ? De n 
Alliierten un d hier vor allem den westlichen Alliierten muss hoc h angerechne t wer-
den , dass sie ein neue s Rechtsyste m schufen . Sie bemühte n sich um ein Konzept , das 
Europ a langfristig vor eine r erneute n deutsche n Expansio n schütze n un d zugleich 
stabilisieren sollte, wobei die Erfahrun g des „totale n Krieges" un d des vom Holo -
caust dominierte n gesamteuropäische n Terror s eine wichtige Rolle spielte. Im 
Kamp f gegen die Expansio n der nationalsozialistische n Diktatu r schlössen sich die 
Alliierten 1941 mit der Sowjetunio n - einer in dieser Phas e defensiven kommunisti -

Vgl.: Maier,  Charle s S. (Hg.) : Deutschlan d und der Marshall-Plan . Baden-Bade n 1992. -
Herbst, Ludolph : Optio n für den Westen: Vom Marshall-Pla n zum deutsch-französische n 
Vertrag. Münche n 1989. -  Mausbach,  Wilfried: Zwischen Morgentha u und Marshall : Das 
wirtschaftspolitisch e Deutschlandskonzep t der USA 1944-1947. Düsseldor f 1994. -  Daniel, 
Ute : Dollardiplomati e in Europa : Marshallplan , Kalter Krieg und US-Außenwirtschafts -
politik 1945-1952. Düsseldor f 1982. -  Chadeau, Emmanuel : Aide étrangěr e et politiqu e 
économique . In : Bernstein, Serge/Milza,  Pierr e (Hgg.) : L'anne e 1947. Paris 2000, 149-166. 
Alte, Rüdiger : Die Außenpoliti k der Tschechoslowake i und die Entwicklun g der interna -
tionale n Beziehunge n 1946-1947. Münche n 2003, 154 f., 283-286, 311-318 (VCC 96). 
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sehen Diktatu r -  zu einem Zweckbündni s zusammen . Di e konzeptionell e Initiativ e 
für eine Stabilisierun g des Kontinent s in der Nachkriegszei t wie auch bei der For -
mulierun g der punitive n Legislative gegenüber dem geschlagene n nationalsozialisti -
schen Deutschlan d - dem System, seinen Repräsentanten , verschiedene n Organe n 
bis hin zu bewaffneten Gruppierunge n - lag bei den westlichen Alliierten , die sich 
dabe i allerding s auf eine wirkungsvolle Zusammenarbei t mit der sowjetischen 
Führun g stütze n konnten . Es entsprac h auch den Vorstellunge n des Westens, dass es 
notwendi g sein würde , Mittel -  un d Osteurop a von den deutsche n Minderheite n zu 
befreien , die im Kontex t der nationalsozialistische n Expansio n allgemein als eine 
vom Nationalsozialismu s begeistert e „fünft e Kolonne " des Dritte n Reiche s wahr-
genomme n wurden . 

Di e Idee , die Gefah r einer deutsche n Expansio n durc h Umsiedlunge n ode r 
Grenzverschiebunge n auf Daue r zu beheben , schien nich t nu r in den Pläne n der 
Alliierten auf, sonder n auch in den Konzeptione n der europäische n Nachkriegs -
ordnung , die die Exilregierungen , ihre bewaffneten Kräfte un d die Widerstands -
organisatione n in den besetzte n Länder n entwickelten ; gerade Letzter e legten oft 
relativ radikal e Plän e vor. Währen d die Mehrhei t der deutsche n Widerstandsgruppe n 
dami t rechnete , dass Deutschlan d nac h dem Krieg meh r ode r minde r automatisc h 
in den Grenze n vom Septembe r 1939 wiederentstehe n würde -  also einschließlic h 
Österreich s un d der Sudetengebiet e - , un d mitunte r sogar davon ausgegangen wurde , 
dass Teile der währen d des Krieges eroberte n Gebiet e bei Deutschlan d verbleiben 
würden , insbesonder e die Gebiete , die von deutsche n Minderheite n bewohn t wur-
den , forderte n die Exilregierunge n un d die europäische n Widerstandskämpfe r den 
Transfe r der deutsche n Bevölkerun g aus den Länder n Mittel -  un d Osteuropa s in ein 
Deutschland , das möglichs t in mehrer e kleiner e Staate n aufgeteilt werden sollte. 
Nac h 1940 empfahle n dies selbst die Experte n der britische n Regierung . 6 

Westliche n Ursprung s 'war auch die Vorstellun g von der Notwendigkei t einer 
umfassende n Bestrafun g der deutsche n Nationalsozialisten , die sich schließlic h bei 
den Treffen der Diplomate n un d Staatsmänne r auch durchsetzte . In ihre r Stoß -
richtun g hinsichtlic h der Definitione n der strafrechtliche n Verantwortun g ode r der 
„Kollektivschuld " gingen die punitive n Konzept e allerding s weit auseinander : 7 Da s 
eine Extre m des Spektrum s bildete n die radikale n Vorstellunge n der Grupp e um 
Ministe r Henr y Morgenthau , mi t dene n Präsiden t Frankli n D . Roosevel t lange Zei t 
sympathisierte . Diese Idee n zielten nich t nu r auf eine flächendeckende , langfristig 
angelegte , dauerhaft e strafrechtlich e Verfolgung konkrete r Schuldiger , sonder n auch 
auf die sozioökonomisch e un d soziokulturell e Bestrafun g der gesamten deutsche n 

Vgl. Neutatz,  Dietmar : Die Tschechoslowake i in den außenpolitische n Vorstellungen des 
deutsche n Widerstande s und Exils. In : Brandes, T)eůef/ Kural, Václav (Hgg.) : Der Weg in 
die Katastrophe : Deutsch-tschechoslowakisch e Beziehunge n 1938-1947. Essen 1994, 119-
133 (Veröffentlichunge n des Institut s für Kultu r und Geschicht e der Deutsche n im öst-
lichen Europ a 3). -  Zusammenfassen d und sehr detaillier t dazu: Brandes: Der Weg zur 
Vertreibun g 1938-1945 (vgl. Anm. 34). 
Vgl. Boehling, Rebecca : Das antideutsch e Vorurtei l in den USA und seine Wirkung auf die 
Nachkriegspoliti k in der US-Zon e 1943-1947. In : Bildung und Erziehun g 34 (1981) 132-
149. 
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Nation . Ähnlic h radika l war auch die Forderung , Mitgliede r der nationalsozialisti -
schen Elite , die auf den „schwarze n Listen " der Alliierten geführt wurden , sofort 
un d ohn e Gerichtsverfahre n hinzurichten . Dies e Ansicht vertrate n Corde l Hüll , 
Henr y Morgenthau , Dwigh t Eisenhower , Präsiden t F. D . Roosevel t un d späte r vor 
allem auch Winsto n Churchill. 48 Auf der andere n Seite der Skala finden sich zum Teil 
geradezu idealistisch e Konzept e für eine intensive , breit angelegte entnazifizierend e 
Umerziehun g der deutsche n Gesellschaft. 49 In diesem Rahme n entwickelt e sich 
die Konzeptio n für die Bestrafun g der Kriegsverbreche r im nationale n wie inter -
nationale n Maßstab . Ein wichtiges Datu m war die Verlautbarun g von St. Jame s vom 
13. Janua r 1942, in der Repräsentante n aus neu n von Deutschlan d besetzte n Länder n 
ihre Vorstellungen über die Auslieferung un d Bestrafun g der Persone n vorlegten , die 
für die Verbreche n verantwortlic h waren , die in diesen Länder n begangen wurden . 
Von hier führt e der Weg zu den Nürnberge r Prozesse n un d zu den zwölf so genann -
ten Folgeprozessen , durc h die die deutsch e Gesellschaf t mit den Verbreche n des 
Nationalsozialismu s un d dere n Bedeutun g für das Funktioniere n des Regime s kon -
frontier t wurde. 5 0 

Am 7. Oktobe r 1942 nah m die auf Initiativ e Roosevelt s un d Churchill s von den 
Vereinte n Natione n gegründet e „Unite d Nation s Commissio n for th e Investi -
gation of War Crimes " ihre Arbeit auf. Sie sammelt e Unterlage n für die Prozess e 
gegen die Kriegsverbrecher . 1943 wurde dan n die „Europea n Advisory Commis -
sion" gegründet , die Konzept e für die Umgestaltun g Deutschland s in der Nach -
kriegszeit ausarbeite n sollte. Am 30. Oktobe r 1943 wurde währen d der Moskaue r 
Konferen z der dre i Großmächt e die „Declaratio n of Germa n Atrocities " verab-
schiedet , die den besetzte n Staate n das Rech t auf Auslieferung un d Bestrafun g jener 
Persone n zusprach , die für die nationalsozialistische n Verbreche n verantwortlic h 
waren , un d zude m die Verpflichtun g enthielt , die höchste n Repräsentante n des 
nationalsozialistische n Deutschlan d gemeinsa m abzuurteilen . Im Anschluss an die 

Vgl. -  vielleicht etwas zweckbestimm t überbewerte t -  Gründler, Gerhar d E./ Manikowsky , 
Arnim von: Das Gerich t der Sieger: Der Proze ß gegen Göring , Heß , Ribbentrop , Keitel, 
Kaltenbrunne r u. a. Oldenbur g 1967, 10. -  Taylor,  Telford: Die Nürnberge r Prozesse . Mün -
chen 1996, 51. 
Zu Fragen der Umerziehung : Heinemann,  Manfre d (Hg.) : Umerziehun g und Wieder-
aufbau: Die Bildungspoliti k der Besatzungsmächt e in Deutschlan d und Österreich . 
Stuttgar t 1981. -  Tent,  James F.: Mission on the Rhine : Reeducatio n and Denazificatio n in 
American-Occupie d Germany . Chicago 1982. -  Pronay, Nicholas/Wz'/son , Keith (Hgg.) : 
The Politica l Re-educatio n of German y and He r Allies after World War IL London , 
Sydney 1985. -  Füssl, Karl-Heinz : Die Umerziehun g der Deutschen . Jugend und Schule 
unte r den Siegermächte n des Zweiten Weltkrieges 1945-1955. Paderbor n 1995. 
Fü r das tschechisch e Milieu fasste diese Problemati k und die weitreichend e deutsch e sowie 
die westeuropäisch e und amerikanisch e Literatu r jüngst zusamme n Konrád, Ota : Soudn í 
cesta vyrovnání se s minulost í v poválečné m Německ u (1945-1965) [Der Rechtswe g der 
Vergangenheitsbewältigun g im Nachkriegsdeutschlan d (1945-1946)] . In : Acta Universtiati s 
Carolina e -  Studia Territoriali a (im Druck) . -  Fü r die deutsch e Forschungsliteratu r fasst 
den jüngsten Wissensstand zusamme n Ueberschar, Ger d R. (Hg.) : Der Nationalsozialismu s 
vor Gericht . Die alliierten Prozesse gegen Kriegsverbreche r und Soldate n 1943-1952. 
Frankfurt/M . 2000. Dari n siehe vor allem Kettenacker, Lothar : Die Behandlun g der Kriegs-
verbreche r als angloamerikanische s Rechtsproble m 17-31. 
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Potsdamer Konferenz w u r d e im August 1945 in L o n d o n von den Alliierten ein 
Vertrag über die Verfolgung u n d Bestrafung der Hauptkr iegsverbrecher verabschie-
det, zugleich w u r d e das Statut des internationalen Kriegstribunals in N ü r n b e r g ver-
fasst. 

Spezifisch für die Situation der Kriegs- u n d unmit te lbaren Nachkriegszei t war die 
allgemeine Akzep tanz des Prinzips der Kollektivschuld oder zumindes t die Schuld-
annahme für ein jedes Mitglied der deutschen Gesellschaft. Diese Schuldannahme 
erstreckte sich sowohl auf den Großtei l der Gesellschaft in Deutschland als auch -
und in ganz besonderem Maße - auf die deutschen Minderhei ten, die außerhalb der 
Grenzen von 1938 gelebt hatten. Auf dieser Grundlage wurde vor allem der U m g a n g 
der westl ichen Besatzungskräfte mit den Bürgern des erober ten (nicht jedoch „be-
freiten") Deutschland definiert. Dies spiegelte sich vor allem in der N o t e der ver-
hältnismäßig drakonischen Richtlinien JCS 1066 u n d JCS 1067 bzw. in der Richtlinie 
JCS 1023/10 über die Bestrafung von Kriegsverbrechern durch die alliierten Militär-
gerichte wider. Auch die Praxis ging von diesem Pr inzip aus, so etwa bei der syste-
matischen Fes tnahme u n d präventiven In tern ierung von Mitgliedern der breit defi-
nierten nationalsozialistischen Eliten, die sich auch auf Frauen erstreckte. Besiegelt 
w u r d e dies z u m Teil erst ex pos t am 12. O k t o b e r 1946 durch die Richtlinie Nr . 38 des 
Alliierten Kontrollrats .5 1 Im Text JCS 1067 v o m 26. Apri l 1945 hieß es in aller D e u t -
lichkeit: 

Alle Mitglieder der Nationalsozialistischen Partei, die mehr als nur normale Beteiligte der 
Tätigkeit der Partei waren, alle aktiven Unterstützer des Nationalsozialismus und Militarismus 
sowie alle weiteren Personen, die sich den Vorhaben der Alliierten feindlich gegenüberstellen, 
werden beseitigt und aus öffentlichen Institutionen und weiteren wichtigen Stellen quasi-
öffentlicher und privater Unternehmen entlassen [...]. 

Dieser Defini t ion zufolge hat te die absolute Mehrhe i t der deutschen Männer u n d 
ein großer Teil der Frauen, die in öffentlichen, wirtschaftlichen oder Verwal tungs-
ämtern tätig gewesen 'waren, mit Repressionen zu rechnen. 

Gegenüber den deutschen Minderhei ten , die Jahrhunder te lang außerhalb der 
Grenzen Deutschlands von 1938 gelebt hat ten, w u r d e das Pr inz ip der Kollektiv-
schuld angewandt . D e r Aussiedlung en tkamen z. B. im tschechoslowakischen Fall 
nu r die Deutschen, die eine aktive Widerstandstät igkeit nachweisen konn ten oder 

Vgl. Echternkamp, Jörg: Nach dem Krieg. Alltagsnot, Neuorientierung und die Last der 
Vergangenheit 1945-1949. Zürich 2003, 173 f. - Niethammer, Lutz: Alliierte Internierungs-
lager in Deutschland nach 1945. Vergleich und offene Fragen. In: Jansen, Christian (Hg.): 
Von der Aufgabe der Freiheit: Politische Verantwortung und bürgerliche Gesellschaft im 
19. und 20. Jahrhundert. Festschrift für Hans Mommsen zum 5. November 1995. Berlin 
1995, 469-492. — Meyer, Kathrin: Entnazifizierung von Frauen: Die Internierungslager der 
US-Zone Deutschlands 1945-1952. Berlin 2004, 41-50. - Zu den alliierten Dokumenten 
Vollnhals (Hg.): Entnazifizierung (vgl. Anm. 7). 
Ebenda 10. 
Klassisch ist in dieser Hinsicht Niethammers Arbeit aus dem Jahre 1972 zu nennen, nach 
Überarbeitung erschienen als: Niethammer, Lutz: Die Mitläuferfabrik. Die Entnazifizie-
rung am Beispiel Bayerns. Berlin 1982. - Vgl. ebenfalls Rauh-Kühne, Cornelia: Die 
Entnazifizierung und die deutsche Gesellschaft. In: Archiv für Sozialgeschichte 35 (1995) 
35-70. 
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wegen ihre r poÜtische n Einstel lun g von de n Nat ionalsozial is te n verfolgt w o r d e n 
waren . Da s Pr inz i p de r Kollektivschuld , da s auc h internat iona l anerkannt e Re -
präsentante n de r deutsche n antifaschistische n Emigra t io n wie T h o m a s M a n n u n d 
H a n n a h Arend t in de n Nachkr iegs jahre n akzept ier te n ode r vertraten , w u r d e erst 
von de r Menschenrechtschar t a de r U N O im Jah r 1948 abgelehnt . 5 4 E s galt -  w e n n 
auc h in eine m engere n Sinn e -  auc h für die Prozess e de r Alliierten in de n Jahre n 
1946-1949 , d .h . für die N ü r n b e r g e r Folgeprozesse , bei dene n für ein e Klage gegen 
ein e konkre t e Perso n dere n „Teilhab e an eine m Sys tem " ausreichte , „desse n verbre -
cherische r Charak te r nachzuweise n war" . 5 5 Dies e Situatio n w u r d e bereit s mi t d e m 
atypische n Kriegsend e „eingeführt" : 

Di e Kapitulatio n im überkommene n Völkerrech t erschöpft e sich in ausschließlic h militäri -
schen Übergabeabmachungen , währen d hier eine nich t nu r militärische , sonder n auch staat -
lich-politisch e Totalkapitulatio n geforder t wurde , dere n strikt e Exekutio n 1945 den 
Siegermächte n eine so vollständige Verfügungsgewalt über das besiegte Deutschlan d an die 
Han d gab, daß in der Tat die künftige Friedensordnun g auf eine r „tabul a rasa" beginne n konn -
te. [...] Überdie s ließen die Forderunge n un d Handlunge n der Alliierten keine n Zweifel daran , 
daß Deutschlan d aufgehör t hatte , ein Subjekt des Völkerrecht s zu sein. 

I n diese m Z u s a m m e n h a n g dräng t sich die Frag e auf, welch e Konsequenze n ein e 
solch e F o r m de r Kapi tu la t io n für die unmi t te lbar e deutsch e Nachkriegsstaat l ichkei t 
bzw. für die Bürgerrecht e de r E i n w o h n e r des Reiche s mi t sich brachte . 

Di e obe n genannte n Strafnorme n u n d die auf ihre r Grund lag e durchgeführ te n 
gerichtliche n wie außergericht l iche n Strafverfahre n sowie nich t justizielle , sonder n 
de fact o präventiv e Vorkehrunge n gegen ein e möglich e Wiederho lun g de r nat ional -
sozialistische n D i k t a t u r u n d da s Wiederaufkomme n von Expans ionsbes t rebunge n 
w u r d e n von eine r Reih e von wirtschaftl iche n M a ß n a h m e n wie de r En tsche idun g de r 
Alliierten übe r die Konfiskat ione n deutsche n Reichs - u n d Privateigentum s sowie 
übe r die Repara t ionszah lunge n ergänzt . I n diese m R a h m e n w u r d e n auc h Schritt e 
u n t e r n o m m e n , da s un te r deutsche r Besatzun g konfiszierte , „arisierte" , bei „Straf -
ak t ionen " beschlagnahmt e u n d an deutsch e Bürge r umvertei l t e E igen tu m seine n ur -
sprüngl ichenBesi tze r zu rückzugeben . 5 7 Auc h sol l tenFamil ienangehör igede r einstige n 

Z u Thoma s Man n vgl. Anm . 35. -  Zu r Positio n Hanna h Arendt s in den ersten Jahre n nac h 
dem Krieg Pilling, Iris : Chybějíc í hně v lidu. Úvah y Hanna h Arendtov é o poválečn é dob ě 
[Di e fehlend e Wut des Volkes. Di e Überlegunge n Hanna h Arendt s zur Nachkriegszeit] . In : 
Dějin y a současnos t 19 (1997) H . 5, 23-26 . 
Echternkamp: Nac h dem Krieg 173 (vgl. Anm . 51). 
Jacobmeyer, Wolf gang: Di e Niederlag e 1945. In : Westdeutschland s Weg zur Bundes -
republi k 1945-1949. Beiträge von Mitarbeiter n des Institut s für Zeitgeschichte . Münche n 
1976, 11-24, hier 14 f. 
Zu r Problemati k der Arisierun g un d der Restitutio n jüdische n Eigentum s nac h dem Krieg 
Goschler, Constantin/TÄer , Philip p (Hgg.) : Rau b un d Restitution . „Arisierung " un d Rück -
erstattun g des jüdische n Eigentum s in Europa . Frankfurt/M . 2003. Dari n vor allem die 
wichtige Vergleichsstudie von Dean, Martin : De r Rau b jüdische n Eigentum s in Europa . 
Vergleichend e Aspekte der nationalsozialistische n Methode n un d der lokalen Reaktionen . 
In : Ebenda 26-40. Zu r tschechische n Problemati k die Quellenstudi e Kubů,  Eduard / 
Kuklik,  Jan : Ungewollt e Restitution . Di e Rückerstattun g jüdische n Eigentum s in den böh -
mische n Länder n nac h dem Zweite n Weltkrieg. In : Ebenda 184-204. 
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Besitzer von diesem Rückerstattungsrecht Gebrauch machen können; allerdings 
blieb die Realität in vielen Fällen hinter den verkündeten Zielen zurück. 

Bei Kriegsende zeigten sich zunächst keine dramatischen Unterschiede zwischen 
der „osteuropäischen" und der „westlichen" Auffassung über die Schuld der Deut-
schen. Erst als sich die ersten Vorboten des Kalten Krieges ankündigten, begann 
sich der „punitive approach" merklich auseinanderzuentwickeln, und zwar eher da-
durch, dass der Westen eine weichere Haltung annahm, als dadurch, dass der Osten 
härtere Positionen bezogen hätte. Das änderte jedoch nichts an der Tatsache, dass 
zum Beispiel das Privateigentum deutscher Staatsangehöriger in den USA, 
Großbritannien, Frankreich und Dänemark in der gleichen Weise konfisziert wurde 
wie in der Tschechoslowakei. Die Begründungen für diesen Schritt und die Be-
stimmung der Gruppen, die von der Konfiskation betroffen waren, unterschieden 
sich zwar deutlich, blieben aber alle dem Konzept der Kollektivschuld verhaftet. Als 
einzige Ausnahme ließ die alliierte Konfiskationslegislative das Eigentum aktiver 
Antifaschisten gelten, bei denen nach der Vorlage von Beweisen die pauschal durch-
geführte Konfiskation wieder rückgängig gemacht werden konnte.58 

Die überwiegende Mehrheit der Strafmaßnahmen im besetzten Deutschland 
zielte nicht nur auf Gerechtigkeit, sondern sollte auch eine erzieherische Funktion 
haben. So mussten deutsche Bürger etwa an „Pflichtexkursionen" in die befreiten 
Konzentrationslager teilnehmen, wo sie mit Bergen von Toten konfrontiert wurden; 
in die gleiche Richtung sollten die Dokumentationen über die nationalsozialistischen 
Massenmorde wirken, die in der alliierten Armeepresse erschienen und an die Deut-
schen verteilt wurden. Später wurde über die Massenmorde auch in der deutschen 
Lizenzpresse, auf Plakaten und in Filmvorstellungen berichtet, an denen die Teil-
nahme Pflicht war. Die Reaktionen der deutschen Gesellschaft auf die Internierung 
von mehr als 200 000 NS-Funktionären in den 'westlichen Besatzungszonen, auf die 
Prozesse gegen die Kriegsverbrecher, auf die breit angelegte Entnazifizierung durch 
die Alliierten sowie auf die „erzieherische" antinationalsozialistische Propaganda 
•waren jedoch mehrheitlich negativ.5 Ablehnend 'war auch die Haltung der meisten 
Deutschen gegenüber den überwiegend gemäßigten Kritikern des Nationalsozialis-
mus aus deutschen Reihen, und zwar unabhängig davon, ob sie von in Deutschland 
geblieben Denkern wie Karl Jaspers oder von Emigranten kam. Weitaus größeren 
Anklang fanden indessen „entschuldigende" oder erklärende Interpretationen des 
Nationalsozialismus, wie sie etwa aus der Feder Friedrich Meineckes oder Gerhard 
Ritters stammten.60 

Vgl. die dreibändige Sammlung der maßgeblichen ausländischen legislativen Konfiskations-
normen: „Deutsches Vermögen im Ausland", die vom Bundesjustizministerium veröffent-
licht wurde. Deutsches Vermögen im Ausland. Internationale Vereinbarung und ausländi-
sche Gesetzgebung. 3 Bde. Köln 1951-1955. 
Wehler, Hans-Ulrich: Deutsche Gesellschaftsgeschichte. Bd. 4: Vom Beginn des Ersten 
Weltkrieges bis zur Gründung der beiden deutschen Staaten 1914-1949. München 2003, 
957-963. - Echternkamp: Nach dem Krieg 193-220 (vgl. Anm. 51). 
Dazu detaillierter Schulze, Winfried: Deutsche Geschichtswissenschaft nach 1945. 
München 1993, 46-65. - Cornelißen, Christoph: Gerhard Ritter. Geschichtswissenschaft 
und Politik im 20. Jahrhundert. Düsseldorf 2001, 528-530. - Wolgast, Eike: Die Wahr-
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Di e deutsch e historiografisch e Reflexion dieses Themenkomplexe s ist bis heut e 
nich t vollständi g etablier t un d mach t nich t selten auch widersprüchlich e Wand -
lungen durch . Vor allem die heutig e mittler e Historikergeneratio n -  stellvertreten d 
seien hier nu r Norber t Frei , Pete r Reichel , Christop h Corneliße n ode r auch Edga r 
Wolfrum genann t - , schätz t die Wirkung, die die punitive n un d präventive n Akte 
der Alliierten auf die deutsch e Nachkriegsgesellschaf t hatten , eher skeptisch ein. 61 

Grundlegende n Charakte r ha t auch die Arbeit Wolfram Wette s über die Wehrmach t 
un d ihre rechtzeiti g un d erfolgreich amnestierte n Verbreche n bzw. über die Legend e 
von der „sauberen " Wehrmacht. 62 

Demgegenübe r weichen prominent e linksorientiert e Historike r in ihre n Syn-
these n über die deutsch e modern e Geschicht e in den letzte n Jahre n dem Them a 
Bestrafun g der nationalsozialistische n Verbreche n entwede r aus (dies überrasch t den 
Leser -  bei allem Respek t -  im Fal l von Hans-Ulric h Wehler ) ode r vertrete n sogar 
Auffassungen, die deutsche n Positione n aus der unmittelbare n Nachkriegszei t sehr 
nah e kommen ; so z.B. Heinric h August Winkler im zweiten Teil seiner deutsche n 
Geschicht e des 19. un d 20. Jahrhunderts. 6 3 Lau t Winkler „galt " das Potsdame r Ab-
komme n zum Beispiel „nich t für die Sudetendeutschen" . In ihre m Fal l sei es daru m 
gegangen, dass die „gewaltsam e Vertreibun g unerwünschte r Einheimischer , mit der 
die Nationalsozialiste n begonne n hatten" , nu n auf die Deutsche n zurückgeschlage n 
habe , „ein Verstoß gegen die Menschrechte , der bei den Akteure n auf westliche r 
Seite offenkundi g keine Gewissenskonflikt e hervorrief." 64 Di e Kriegsverbrechen , 
die Verbreche n gegen den Friede n un d die Menschlichkeit , die in Nürnber g verhan -
delt wurden , sind für Winkler : 

[...] juristische Neuschöpfunge n wie der Begriff der verbrecherische n Organisation : Ihr e 
Rechtsgrundlag e war ein Kontrollratsgeset z vom 20. Dezembe r 1945, das seinerseits auf den 
Bestimmunge n des Potsdame r Abkommen s über die Verfolgung von Kriegsverbrecher n 
beruhte . Der Durchbruc h zu einem neuen Völkerrech t wurde also erkauft mit einem Verstoß 

nehmun g des Dritte n Reiche s in der unmittelbare n Nachkriegszei t (1945-46) . Heidelber g 
2001,285-328 . 
Frei, Norbert : Vergangenheitspolitik : Die Anfänge der Bundesrepubli k und die NS-Ver -
gangenheit . Münche n 1996. -  Reichel, Peter : Vergangenheitsbewältigun g in Deutschland : 
Die Auseinandersetzun g mit der NS-Diktatu r von 1945 bis heute . Münche n 2001. -
Cornelißen, Christoph : Historikergeneratione n in Westdeutschlan d seit 1945. Zum Ver-
hältni s von persönliche r und wissenschaftlich objektivierter Erinnerun g an den National -
sozialismus. In : Ders./Klinkhammer,  Lmz/Scbwentker,  Wolfgang (Hgg.) : Erinnerungs -
kulturen : Deutschland , Italien und Japan seit 1945. Frankfurt/M . 2003, 139-152. -  Wolfrum, 
Edgar: Die Suche nach dem „End e der Nachkriegszeit" . Krieg und NS-Diktatu r in öffent-
lichen Geschichtsbilder n der „alten " Bundesrepubli k Deutschland . In : Ebenda 183-197. 
Wette,  Wolfram: Die Wehrmacht . Feindbilde r -  Vernichtungskrie g -  Legenden . Frank -
furt/M . 2002, 197-244. 
Wehler: Deutsch e Gesellschaftsgeschicht e (vgl. Anm. 59). Hie r wird beispielsweise die 
Problemati k der Nürnberge r Prozesse und die Reaktio n der deutsche n Gesellschaf t auf 
diese mit keinem Wort erwähnt . -  Winkler,  Heinric h August: Der lange Weg nach Westen. 
Bd. 2: Deutsch e Geschicht e vom „Dritte n Reich " bis zur Wiedervereinigung . Münche n 
2000. 
Ebenda 117. 
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gegen das Rechtsprinzip des „nulla poena sine lege", wonach ein Gericht eine Tat nur auf 
Grund eines Gesetzes verurteilen durfte, das schon zum Zeitpunkt der Tat galt. 

Die Entnazifizierung stellte für Winkler einen „Fehlschlag" dar, was etwas ganz 
anderes ist, als lediglich ihren Misserfolg zu konstatieren.66 

Hier ist nicht der Ort für Überlegungen, warum führende deutsche Historiker am 
Ende ihrer wissenschaftlichen Laufbahn zu dieser Art der Bewertung oder eher 
Nichtbewertung der Bewältigung dessen gelangt sind, was der Nationalsozialismus 
für Deutschland mit sich gebracht und im restlichen Europa verursacht hatte. Doch 
sollte man sich der Koordinaten der Gesamtbewertung der Nachkriegssituation 
bewusst sein, wenn man ein einzelnes, wiewohl auch sehr umfassendes Segment die-
ser Problematik behandelt. 

Provisorische Legislative 

Unser Projekt zielte nicht auf die gesamte provisorische Legislative ab, sondern 
lediglich auf jene Gesetzesakte, die das Schicksal der deutschen Minderheiten be-
einflussten. Die provisorischen legislativen Normen, die praktisch zu Beginn des Krie-
ges verkündet worden waren (im Fall der Tschechoslowakei am 15. Oktober 1940), 
•wurden nach dem Krieg von den gesetzgebenden Versammlungen der einzelnen 
Staaten rückwirkend als Gesetze bestätigt oder auf die Ebene anderer, gültiger Ge-
setze „befördert". Die provisorischen Normen betrafen das gesamte Leben der Exil-
und später der befreiten Gesellschaft im Inland. Über sie wurden Angelegenheiten 
•wie die Schaffung von Exilarmeen, deren Finanzierung und die Budgets der Exil-
regierungen gesteuert. Nach dem Krieg regelten sie die Rückkehr von der national-
sozialistischen Besatzungslegislative zu den Gesetzen der Nationalstaaten der Vor-
kriegszeit. Im tschechoslowakischen Fall wurde zu diesem Zweck das Dekret über 
die „Erneuerung der Rechtsordnung" verabschiedet. Gegebenenfalls 'wurden auch 
einzelne Normen aus der Kriegszeit aufrechterhalten, sofern sie nicht der gültigen 
Verfassung widersprachen. In Form der vorübergehenden Legislative wurden auch 
die ersten Staatsbudgets der Nachkriegszeit verabschiedet. 

Im Rahmen der Analyse der provisorischen Gesetzgebung befassten sich die 
Autoren der „nationalen" Teilstudien unseres Projekts mit den rechtlichen Grund-
lagen jener Akte, durch die den deutschen Minderheiten von den Alliierten die 
Staatsbürgerschaft der befreiten Staaten Mittel- und Osteuropas entzogen wurden 
und anschließend sowohl ihr Eigentum (auf der Ebene physischer und juristischer 
Subjekte) als auch das „feindliche Eigentum" des Dritten Reiches und jener physi-
schen und rechtlichen Subjekte, die zum Dritten Reich gehörten, konfisziert wur-
den. In diesem Kontext mussten sich seinerzeit die provisorischen Legislativen die 
Frage nach der Restitution des konfiszierten oder vom Dritten Reich in den besetz -

Ebenda. 
Ebenda 119. - Vgl. auch Wehler: Deutsche Gesellschaftsgeschichte 963 (vgl. Anm. 59). Hier 
stellt sich Wehler die Frage, ob es bezüglich des Misserfolgs der Entnazifizierung und der 
Bestätigung alter Nationalsozialisten in ihren ursprünglichen Funktionen (spätestens ab 
1949) überhaupt eine Alternative gegeben habe. Mit Skepsis verneint er dies. 



Pešek/Tůma:  Rechtsnormen in der Tschechoslowakei 1938-1948  143 

ten Länder n „arisierten " Eigentum s stellen . Diese r Aspekt ging folglich auch in die 
Konzeptio n unsere s Forschungsprojekte s ein. Ferne r befasste sich unse r Fragen -
katalo g mit der Bestrafun g von Kriegsverbreche n un d mit Vergehen , die von Reichs -
deutschen , Mitglieder n der deutsche n (un d gegebenenfall s anderer ) Minderheite n 
un d von Kollaborateure n aus den Reihe n der Natione n begangen wurden , die 1944-
1945 von den Alliierten befreit wurden . Dami t wurde auch das Proble m tangiert , 
dass die Strafmaßnahmen , bei dene n es sich im Ker n um politisch e Maßnahme n 
handelte , im Rahme n der damalige n Theori e der Kollektivschul d auf alle An-
gehörigen der deutsche n Nation , un d zwar gemäß der damalige n Definitio n dieser 
Kategorie , übertragba r waren . So knüpft e zum Beispiel die tschechoslowakisch e 
Regierun g mit dem Präsidentendekre t Nr . 6 vom 1. Februa r 1945 (übe r die Be-
strafun g der nationalsozialistische n Verbrecher , Verräter , dere n Helfe r un d über die 
Schaffun g von Sondervolksgerichten ) an die Londone r Deklaratio n der Exilregie-
runge n vom 13. Janua r 1942 an . 

D a sich die „antideutsch e Legislative" seit End e des Krieges als Gegenstan d ode r 
sogar Trump f innenpolitische r Auseinandersetzunge n etablierte , wurde n die inter -
nationale n Zusammenhäng e bzw. der entscheidend e Einfluss, den die angloamerika -
nische n militärische n Rechtsnorme n auf die politische n Diskussione n im Lan d 
gehabt hatten , von den Zeitgenosse n nich t hervorgehoben . Doc h vor dem Hinter -
grund des scho n angedeutete n internationale n Kontexte s der Konfiskations - un d 
Punitivnorme n sollten die Autore n der Teilstudie n des Projekt s Recherche n zu der 
Frag e durchführen , ob die genannte n Bereich e damal s Diskussionsthem a im natio -
nalen Milieu waren . 

Zie l des Projekt s war die systematisch e Zusammenstellun g un d Editio n eine r 
umfassende n Sammlun g vorübergehen d gültiger (überwiegen d forma l dekretaler ) 
Gesetzesnorme n der Kriegs- un d Nachkriegszeit , die die Bewältigun g des Krieges, 
der Okkupatio n un d dere n Folge n sicherstelle n sollte. Dami t sollte eine Grundlag e 
für den Vergleich der Schaffung , Anwendung , Reflexion sowie der gesellschaftliche n 
Rezeptio n dieser Legislative in der Tschechoslowakei , den vier Besatzungszone n 
Deutschland s un d einer Reih e von Ländern , die von der nationalsozialistische n 
Okkupatio n befreit wurden , gebildet werden . Im ersten Projektentwur f 'war vorge-
sehen gewesen, die Nachkriegstschechoslowakei , das damalige Jugoslawien , Ungar n 
un d Pole n -  un d dami t Staaten , die von der Rote n Armee besetzt worde n waren - , 
mit Dänemark , Belgien, Frankreic h un d Italie n zu vergleichen , also mit Staaten , in 
dene n dan k der Befreiun g durc h die westlichen Alliierten der Weg zu einer demo -
kratische n Entwicklun g geebnet worde n 'war. Erst nachträglic h wurde dem Projek t 
ein Teil hinzugefügt , der sich mit der amerikanische n bzw. alliierte n Besatzungs - un d 
vor allem Entnazifizierungslegislativ e in den Westzone n des besiegten Deutschlan d 
befasste, was sich für das Gesamtprojek t als überau s bereichern d erwies. 

Parallelen und Unterschiede 

De r breit angelegte international e Vergleich, der sowohl von der Analyse eigener 
Norme n als auch von der bereit s vorliegende n Literatu r ausging, bracht e vor allem 
ein beachtliche s Ma ß an Parallele n zwischen den einzelne n „nationalen " Situatione n 
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und Entwicklungen zum Vorschein. Deutlich wurde darüber hinaus die internatio-
nale Verknüpfung der provisorischen Normbildung bzw. der Gesetzgebung in der 
Situation des parlamentarischen Notstands während der Kriegsjahre und in der un-
mittelbaren Nachkriegszeit. Zu den Thesen, die in der Politik wie von Journalisten 
immer wieder wiederholt werden, gehört die Behauptung, die antideutschen Maß-
nahmen - und zwar die direkt, wie die im Zusammenspiel mit anderen Maßnahmen 
wirkenden Punitivnormen - in den ersten Monaten zwischen Krieg und Frieden seien 
ein ad hoc entstandenes Werk der Hysterie, des Populismus und des poÜtischen 
Konjunkturalismus gewesen. Unsere Forschungen haben jedoch deutlich gemacht, 
wie stark die Notgesetzgebung von langfristig vorbereiteten, mit den westlichen 
Alliierten detailliert abgestimmten Konzepten ausging. In beträchtlichem Maß fußte 
sie sogar direkt auf britischen und amerikanischen bzw. moralischen, rechtlichen 
und verwaltungstechnischen Vorstellungen. Diese wurden spätestens in den Jahren 
1942-1944 in die alliierten Regierungsbeschlüsse sowie in internationale Reso-
lutionen, Verträge und offizielle Vorträge für die Öffentlichkeit aufgenommen. 

Die grundlegenden Themen der provisorischen Gesetzgebung waren - aus rein 
praktischen Gründen - in den meisten der beobachteten Staaten sehr ähnlich. Ähn-
lich waren auch die Vorgehensweisen der Exekutive in den befreiten Ländern, gege-
benenfalls auch die politischen Ansprüche hinsichtlich der Eüminierung der deut-
schen Minderheiten oder der Forderung nach Entschädigung aus deutschem Eigen-
tum für die Verluste, zu denen es während Krieg und Besatzung gekommen war. Die 
Bedingung dafür, dass diese Ansprüche erfolgreich durchgesetzt werden konnten, 
war allerdings die enge Zusammenarbeit mit den alliierten Besatzungseinheiten, oder 
umgekehrt, eine häufig von aktuellen Interessenlagen bestimmte Ablehnung der 
Durchführung zuvor angenommener Entscheidungen der Alliierten, vor allem was 
die beschleunigte Aussiedlung deutscher Minderheiten oder die Räumung der 
von Deutschen bewohnten Gebiete betraf. Tatsächliche Differenzen in den Stand-
punkten und Herangehensweisen brachte erst die Anfangsphase des Kalten Krie-
ges, der die Haltung der Westalliierten Deutschland gegenüber grundlegend ver-
änderte. 

Ein markantes Beispiel für eine solche Herangehensweise waren die Verhand-
lungen, die die Amerikaner mit der ungarischen Koalitionsregierung (Sozialdemo-
kraten, Kommunisten, Bauernpartei, Kleinbauernpartei) über die Aussiedlung un-
garischer Schwaben führten. Der Alliierte Kontrollrat ordnete den Transfer von 
500 000 ungarischen Deutschen an. So viele Deutsche lebten zu dieser Zeit jedoch gar 
nicht mehr in Ungarn, da diese Gruppe durch Kriegsverluste und eine beträchtliche 
Fluchtwelle dezimiert 'worden war. Das Angebot der Amerikaner, Deutsche aufzu-
nehmen, die zwangsausgesiedelt werden sollten, schwankte in dieser Zeit zwischen 
200000 und 400000 Personen. 
Die Amerikaner suchten vor allem Bauarbeiter und andere beim Wiederaufbau einsetzbare 
Fachkräfte, doch die Ungarndeutschen verstanden sich überwiegend auf die Landwirtschaft. 
Ein weiteres Problem war der Transport. Jede Person durfte zwei Zentner Gepäck mitnehmen, 
alles andere Hab und Gut ging ohne Entschädigung an den Staat über. Dafür sollte die Regie-
rung - auf Betreiben der Vereinigten Staaten - die Ausreisenden mit Valuta im Werte 500 Mark 
versorgen. Ende 1945 drängten die US-Beauftragten in Ungarn noch auf eine möglichst schnel-
le Zusammenstellung und Abfertigung der Transporte, außerdem schrieben sie eine quantita-
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tive Zunahm e pr o Mona t vor. Bereit s im Somme r 1946 bemühte n sie sich aber um eine allge-
mein e Reduzierun g der Zah l der Betroffenen . 

Di e Forschungen , die im R a h m e n dieses Projekt s durchgeführ t wurden , weisen 
in ihre r Gesamthei t vor allem auf ein bedeutende s M a ß an konzept ionel le r Ver-
knüpfun g de r legislativen Vorkehrunge n in de n verschiedene n europäische n Staate n 
- n ich t abe r auf de m Gebie t de r Sowjetunio n - hin . Mi t große r Wahrscheinlichkei t 
spielt e hierbe i die Koord ina t i o n de r S tandpunk t e un te r de n Exilregierunge n de r 
besetzte n Lände r bzw. de r Austausc h zwische n de n Widers tandorganisa t ione n ein e 
wichtig e Rolle . Dies e ware n an L o n d o n als Sitz de r meiste n Exilregierunge n gebun -
den , vor allem abe r an da s brit isch e Kriegskabinett , da s u n t e r de n Ländern , die v o m 
nationalsozialist ische n Deu t sch lan d angegriffen w o r d e n waren , allgemei n respek -
tier t wurde . 6 8 D e r S tandpunk t de r bri t ische n Regierun g war spätesten s seit de r 
Verabschiedun g de r Entsche idun g des Kriegskabinet t s übe r de n Nachkr iegst ransfe r 
deutsche r Minderhe i te n au s O s t - u n d Mi t te leurop a v o m 6. Jul i 1942 klar. 6 9 Auf die -
ser Auffassung bestan d Wins to n Church i l l unmissverständl ic h n o c h a m 15. D e z e m -
ber 1944 in seine r Red e übe r die N o t w e n d i g k e i t de r Vert re ibun g de r Deu t sche n au s 
Pole n im U n t e r h a u s de s bri t ische n Par laments . Auc h die frühe n Vorstel lunge n von 
de r No twend igke i t , die Deu t sche n nac h d e m Pr inz i p de r Kollektivschul d zu bestra -
fen u n d alle Ansä tz e für ein e Wiederen ts tehun g des deutsche n Expansionsdrang s zu 
eliminieren , s t immte n in h o h e m Maß e überein . Vor allem de r amerikanisch e Präsi -
den t Roosevel t u n d einige Mitgliede r seine s Kabinet t s ver t ra te n die Theor i e de r 
Kollektivschul d u n d plädier te n -  zunächs t gegen de n S tandpunk t de r Armeeführun g 
- für ein e langfristige Teilun g Deu t sch lands . 7 0 An diese Konzep te , die inzwische n 

Gyarmati, György : Aussiedlung der Deutsche n aus Ungarn . In : Brandes, Detlef /  Ivaničko-
vá, ^.dits./ Pešek, Jiř í (Hgg.) : Erzwungen e Trennung : Vertreibunge n un d Aussiedlungen in 
un d aus der Tschechoslowake i 1938-1947 im Vergleich mit Polen , Ungar n un d Jugoslawien . 
Essen 1999,271-275 , hier273 . -Näherdaz u Tóth,  Agnes: TelepítésekMagyarországo n 1945-
1948 közöt t [Übersiedlun g in Ungar n 1945-1948] . Kecskemé t 1993, 103-151. -  Kertész, 
István : Magyar békeillúzió k 1945-1947. Oroszorszá g és a Nyuga t közöt t [Di e ungari -
schen Friedensillusione n 1945-1947. Zwische n Russlan d un d dem Westen] . Budapes t 1995. 
-  Zu r Gesamtsituatio n der Minderheite n in Ungar n währen d der Nachkriegszei t Gyarmati, 
György : Moder n népvándorlá s -  nemzetiség i kérdé s [Di e modern e Völkerwanderun g un d 
die Nationalitätenfrage] . In : Glatz, Feren c (Hg.) : Magyaro k a Kárpát-medencébe n [Di e 
Ungar n im Karpatenbecken] . Budapes t 1988, 316 f. 
Vgl. Brandes, Detlef : Großbritannie n un d seine osteuropäische n Alliierten 1939-1943. Di e 
Regierunge n Polens , der Tschechoslowake i un d Jugoslawien s im Londone r Exil vom 
Kriegsausbruc h bis zur Konferen z von Teheran . Münche n 1988 (VCC 59). -  Ders.: Di e bri-
tische Regierun g komm t zu einem Zwischenergebnis . Di e Empfehlunge n des britische n 
Interparliamenta l Committe e on th e Transfe r of Germa n Population s vom Ma i 1944. In : 
Pousta, ZdeaehJSeifter,  Vavel/Pešek,  Jiř í (Hgg.) : Occursu s -  Setkán í -  Begegnung: Sammel -
ban d anlässlich des 65. Geburtstag s von Prof . Dr . Jan Křen . Prah a 1996, 45-68 . 
Zu r Entwicklun g der britische n Ansichte n bis Juli 1942 vgl. die Editio n des Memorandums , 
das 1940 von Joh n Midde l vorgelegt wurde , in Rychlík,  Jan : Memorandu m britskéh o Krá -
lovského Institut u mezinárodníc h vztahů o transfer u národnostníc h menši n z r. 1940 
[Memorandu m des britische n Königliche n Institut s für international e Beziehunge n übe r 
den Transfe r von nationale n Minderheite n aus dem Jah r 1940]. In : Český časopis historick ý 
91 (1993) 612-630. 
Eisenberg, Caroly n W: Drawin g th e Line : America n Decisio n to Divid e Germany . Cam -
bridge 1996, 42. 
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verworfen worden waren, knüpfte die Richtlinie JSC 1067 an, die Roosevelt am 
23. März 1945 unterzeichnete.71 

Ähnlich harte Ansichten vertraten bei Kriegsende und zumindest bis zu der Rede 
des amerikanischen Staatssekretärs James F. Byrnes in Stuttgart im September 1946 
bedeutende Repräsentanten der westlichen Kultur, wobei sie sich auf amerikanische 
Zustimmung berufen konnten. Bis zum Frühjahr 1945 wirkten die Amerikaner und 
Briten nicht mäßigend auf die radikalen Positionen der Widerstandsgruppen im 
besetzten Europa, in den Exilarmeen, die vom britischen Kommando koordiniert 
wurden, und in einem Großteil der Exilregierungen ein.72 Die Diktion der proviso-
rischen Legislative entsprach diesem Radikalismus. 

Eine wichtige Frage, in der die Projektmitarbeiter nicht zu einer einheitlichen 
Auffassung gelangt sind, war die Definition der untersuchten deutschen Gruppen: 
So konzentrierte sich ein Teil der Bearbeiter auf die so genannten „Volksdeutschen", 
d.h. auf Mitglieder der deutschen Minderheiten, die außerhalb der Grenzen Vor-
kriegsdeutschlands lebten; andere nahmen alle Personen in den Bück, die in den 
befreiten Gebieten lebten und 1944 die deutsche Staatsbürgerschaft hatten. Zu die-
ser großen Gruppe gehörten einerseits Deutsche, die vom nationalsozialistischen 
Regime in jenen Gebieten angesiedelt wurden, die von der ursprünglichen slawi-
schen und jüdischen Population „gesäubert" worden waren, andererseits auch An-
gehörige der Okkupationsverwaltung sowie deren Familien und natürlich auch die 
Massen deutscher Flüchtlinge aus den Gebieten, die ab 1944 von der Roten Armee 
erobert wurden. Das Schicksal dieser Gruppen wurde von den Normen der vor-
übergehenden Legislative praktisch nicht geregelt. Vielmehr wurden Verbrechen, die 
die Mitglieder dieser Gruppen auf besetztem Gebiet zu Kriegszeiten begangen hat-
ten, nach den Kriegsnormen der Alliierten geahndet. Das Eigentum dieser Menschen 
•wurde als Eigentum des Dritten Reichs wahrgenommen und als solches auch kon-
fisziert. 

Die provisorische „nationale" Legislative konzentrierte sich also auf die „histori-
schen" deutschen Minderheiten der einzelnen Länder. Auch hier spielte die Be-
strafung von Verbrechen, die während der Okkupation begangen worden •waren, 
eine große Rolle, wobei das Moment des Verrats oder der Unterdrückung der „staat-
lichen" Loyalität dem Heimatland gegenüber zugunsten der „nationalen" Loyalität 
gegenüber der nationalsozialistischen Besatzungsmacht als ausschlaggebend galt. 
Dies kam auf verschiedenen Ebenen zum Ausdruck: am extremsten im Dienst (zu-
nächst freiwillig, aber auch „erzwungen") in den bewaffneten Kräften des national-

Vgl. Kuklick, Bruce: American Policy and the Division of Germany: Clash With Russia 
Over Reparations. Ithaca, New York 1972, 55. - Jüngst dazu Wanner, Jan: Zápas o Evropu. 
Spojené státy a evropská válka 1939-1945, III. [Der Kampf um Europa. Die Vereinigten 
Staaten und der Krieg in Europa 1939-1945, III.]. Praha 2002, 236-240. 
In diesem Kontext erinnern wir zumindest an Churchills Äußerung vom 3.4.1943: „Der 
Transfer der Bürger ist notwendig. Wer die baltischen Staaten verlassen will, der soll gehen. 
Dies gilt auch für Polen und das Sudetenland. Sie bekommen eine kurze Frist, um das 
Nötigste mitzunehmen und zu gehen. Ich hoffe, dass wir dies bei den Russen durchsetzen 
werden." Brandes: Der Weg zur Vertreibung 193 (vgl. Anm. 34). - Vgl. auch Roosevelts 
Äußerung 28.7.1943 in: Ebenda 229 f. 
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sozialistische n Deu t sch lan d - de r Wehrmacht , de m Volkssturm ode r de r Waffen-S S 
- u n d somi t in de r Arme e eine r G r o ß m a c h t , die in verfeindete r Beziehun g zu de n 
v on de n Alliierten zu befreiende n Länder n stand . H i e r sei allerding s erwähnt , dass 
diese r Diens t v on de n europäische n Staate n (ander s als in de r Sowjetunion ) in de n 
meiste n Fälle n nich t als Hochve r r a t in Kriegszeite n eingestuf t wurde , u n d dami t als 
Verbrechen , auf da s fast überal l die Todesstraf e stand , sonder n als „ n o r m a l e " Kol -
laborat ion . Ähnl ic h gemäßig t w u r d e zumeis t auc h de r Diens t in paramil i tär ische n 
Einhei te n bewertet , die mi t de n deutsche n Besatzer n zusammenarbei te ten . 

Di e provisorisch e Legislative bracht e für die deutsche n Minderhe i te n überwie -
gend de n E n t z u g von Bürgerrechten , befristet e In te rn ie run g u n d Zwangsarbeit , En t -
eignun g mobi le n u n d immobi le n Eigentums , vor allem landwirtschaftl iche n Bodens . 
I m Untersch ie d daz u war die Entsche idun g übe r de n Transfe r de r Minderhe i te n 
nich t du rc h Gese tzesnorme n geregelt , die Exekutiv e s tü tz t e sich dabe i auf die Be-
schlüsse de r Po t sdame r Konferenz . 7 3 

Von grundlegende r Bedeu tun g für da s gesamt e Projek t ware n zwei Referate . Sie 
zeigen die breit e Polari tä t des gesamte n Diskurse s auf anschaulich e Art u n d Weise: 
Ja n Kukli k verfolgte die tschechoslowakisch e Rechtssi tuat ion , währen d Cornel i a 
Wilhel m sich de r alliierte n Entnazif izierungspoli t i k in Deutsch lan d widmet e u n d 
diese mi t de n Pr inz ip ie n de r Vertre ibun g u n d de s Transfer s de r Sudetendeutsche n 
au s de r Tschechoslowake i verglich . Kuklik , de r sich auf umfangreich e eigen e Arbei -
te n zu r Prob lemat i k de r Dekre t e s tü tze n k o n n t e , 7 4 beschrie b die En twick lun g u n d 

Aus heutige r Sicht ist es interessan t festzustellen , auf welche Art un d Weise sich jene 
Staaten , die an der Potsdame r Konferen z teilgenomme n hatten , nac h 1989 zu diesem Them a 
äußerten . Di e USA, Großbritannie n un d die Russisch e Föderatio n als Nachfolgestaa t der 
UdSS R bestätigte n ihre damalige Entscheidung . In der Stellungnahm e der US A heiß t es 
konkret : „Di e Konferen z erkannt e an, dass der Transfe r der deutsche n Ethnie , die das 
Gebie t der Tschechoslowake i besiedelt , unabdingba r ist." Großbritannie n äußert e sich fol-
gendermaße n dazu : „Was das Vereint e Königreic h anbelangt , so waren die Beschlüsse strikt 
an das international e Rech t gebunden . Di e Potsdame r Konferen z erkannt e an, dass der 
Transfe r der deutsche n Bevölkerung , die auf dem Gebie t der Tschechoslowake i siedelt , 
unabdingba r ist un d dass dieser Transfe r auf eine geordnet e un d human e Art un d Weise 
durchgeführ t werden sollte. " In : Právn í aspekt y odsun u sudetských Němc ů [Rechtlich e 
Aspekte der Abschiebun g der Sudetendeutschen] . Prah a 1996, 103. 
Vgl. vor allem Kuklik,  Jan : Mýt y a realit a tzv. „Benešovýc h dekretů" : Dekret y prezident a 
republik y 1940-1945 [Mythe n un d Realitä t der so genannte n Beneš-Dekrete : Di e Dekret e 
des Präsidente n der Republi k 1940-1945] . Prah a 2002. -  Vgl. außerde m Kukliks umfassen -
de Einführun g zur zweisprachige n tschechisch-deutsche n Dokumenteneditio n von Jech, 
Kare l (Hg.) : Němc i a Maďař i v dekretec h prezident a republiky : Studi e a dokument y 1940-
1945/Di e Deutsche n un d Magyare n in den Dekrete n des Präsidente n der Republik : Studie n 
un d Dokumente . Brn o 2003, 19-75 bzw. 186-215. -  Ders.: Dekret y prezident a republiky . 
Několi k poznáme k z právn ě historick é perspektiv y [Di e Dekret e der Präsidente n der 
Republik . Einige Anmerkunge n aus rechtsgeschichtliche r Perspektive] . In : Je již český 
právn í řád v soulad u s právem EU ? [Steh t die tschechisch e Rechtsordnun g bereit s im 
Einklan g mit dem EU-Recht?] . Prah a 2001, 13-32, 109-134. -  Ders.: Spor y o platnos t 
Mnichovsk é dohod y [Auseinandersetzunge n übe r die Gültigkei t des Münchne r 
Abkommens] . In : Dejmek,  Jindřic h /Kuklik,  Jan/ 'Němeček, Jan (Hgg.) : Historické , právn í a 
mezinárodn í souvislosti Dekret ů prezident a republik y [Historische , rechtlich e un d inter -
national e Zusammenhäng e der Dekret e des Präsidente n der Republik] . Prah a 2003, 41-49. 
— Ders.: Právn í a historick é souvislosti dekret ů prezident a republik y 1940-1945 [Rechtlich e 
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die inhaltlich e Struktu r der dekretale n Legislative systematisch , die von der Nicht -
anerkennun g des Münchne r Abkommen s un d der Rechtsentwicklun g in der Zei t 
nac h Münche n ausging. 75 Zahlreich e Dekret e zielten somit auf die Restitutio n vor 
allem der Eigentumseingriff e der nationalsozialistische n Verwaltun g un d Justiz . 
Kuklik macht e auf die Tatsach e aufmerksam , dass die Mehrhei t der Dekrete , die in 
der Staats - un d Selbstverwaltun g Anwendun g fanden , die Möglichkei t von Rechts -
mittel n vorsahen , diese jedoch aufgrun d der ungeordnete n Verhältniss e währen d 
der Nachkriegszei t oft nich t angestreng t werden konnten . Dennoc h behandelt e das 
Oberst e Gerich t eine ganze Reih e von Beschwerde n un d gab - meist nac h langen 
Prozesse n - interessant e Rechtsdokument e zugunste n der Beschwerdeführende n 
heraus . Ein e wichtige Ausnahm e - die den Standar d eines kultivierten , bürgerliche n 
Gerichtswesen s geradezu „revolutionär " durchbrach , stellte das so genannt e „Groß e 
Retributionsdekret " Nr . 16 vom 19. Jun i 1945 über die Bestrafun g der national -
sozialistische n Verbrecher , Verräte r un d dere n Helfe r un d über die außerordentliche n 
Volksgerichte dar, das an das Dekre t vom 1. Februa r 1945 anknüpfte . Fü r die Todes -
strafe ließ dieses Dekre t keine Möglichkei t des Widerruf s zu, da die Strafe wenige 
Stunde n nac h dem Urteilsspruc h vollzogen werden sollte. Besonder e Aufmerksam -
keit widmet e Kuklik der Anwendun g des so genannte n Amnestiegesetze s Nr . 115/ 
1946 vom 8. Ma i 1946, von der Straftate n ausgenomme n werden sollten , die „au s 
unehrenhafte n un d niedere n Gründen " begangen worde n waren . Kuklik zeigte, dass 
zwar Ermittlunge n un d Gerichtsprozess e gegen Täte r solche r Verbreche n ange-
strengt wurden , aufgrun d der politische n Entwicklun g die Mehrhei t dieser Tate r 
jedoch niemal s zur Verantwortun g gezogen wurden . 

Corneli a Wilhelm befasst sich im ersten Teil ihre r Studi e mit der alliierte n Ent -
nazifizierungspoliti k im besetzte n Deutschland , wobei sie betont , wie stren g die 
alliierten Vorschrifte n für die Besatzungsorgan e un d dere n Vorgehen gegenüber 
Deutschlan d un d den Deutsche n waren . Nac h der Besatzungsrichtlini e JC S 1067 
vom 26. April 1945 erfolgte eine weitere Verschärfun g der Vorgehensweise gegen-
über ehemalige n Mitglieder n der NSDA P durc h das Geset z Nr . 8 der amerikani -
schen Besatzungsverwaltun g vom 26. Septembe r 1945.76 Mi t dem Beginn des Kalte n 
Krieges büßt e jedoch die Mehrhei t der Maßnahme n an Wert ein un d ab Somme r 
1946 führt e eine Reih e von Amnestie n in der amerikanische n Besatzungszon e zur 
Einstellun g der Strafprozess e gegen insgesamt 2,8 Millione n ehemalig e National -
sozialisten . Da s britisch e Vorgehen war in vielen Punkte n ad ho c drastische r als das 
amerikanische , zugleich jedoch viel pragmatische r im Umgan g mit den professionel -

und historisch e Zusammenhäng e der Dekret e des Präsidente n der Republi k 1940-1945]. In : 
Ebenda 51-93. 
Ders.: Československé zákonodárstv í ve vztahu k Německ u a osobám německ é národnost í 
v letech 1940-1948. In : Pešek/Tůma/ Kittel/Möller (Hgg.) : Německ é menšin y 119-171 (vgl. 
Anm. 3). — Deutsch e Version: Deutschlan d und die Persone n deutsche r Nationalitä t in der 
tschechoslowakische n Gesetzgebun g (1940-1948) . In : Kittel/Möller/Pesek/Tüma  (Hgg.) : 
Deutschsprachig e Minderheite n 1-56 (vgl. Anm 3). 
Wilhelm,  Cornelia : Die alliierte Entnazifizierungspoliti k in Deutschlan d als Modell ? In : 
Ebenda 347-360. -  Tschechisch e Version: Denacifikačn í politika Spojenců v Německ u jako 
model? In : Pešek/Tůma/ Kittel/Möller (Hgg.) : Německ é menšin y 347-360 (vgl. Anm. 3). 
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len Gruppen , die ma n der Entnazifizierun g unterzog . In der sowjetischen Besat-
zungszon e war zunächs t keine einheitlich e Linie im Umgan g mit Nationalsozia -
Üsten zu erkennen , auch nac h dem Juli 1945 blieben große regional e Unterschied e 
bestehen . Ein gemeinsame s Kennzeiche n der Entnazifizierungsmaßnahme n in allen 
Gebiete n unte r sowjetischer Kontroll e war jedoch ihr politisc h motivierte r Akzent , 
der sich vor allem bei der Bodenrefor m un d der Verstaatlichun g von Schlüssel-
betriebe n deutlic h zeigte. 

In dem Vergleich dieser Entnazifizierungsmaßnahme n un d der Politi k in der 
Nachkriegstschechoslowakei , den Wilhelm im zweiten Schrit t unternimmt , erinner t 
sie an den britische n Einfluss auf die Entscheidung , den Sudetendeutsche n als 
Grundvoraussetzun g für den Massentransfer s die Staatsbürgerschaf t zu entziehen. 77 

Britische n Spitzenpolitiker n zufolge hätt e eine Anwendun g differenzierte r Straf-
kriterie n mit dem Ziel , aktive Nationalsozialiste n zur Rechenschaf t zu ziehen , die 
Zah l der „abzuschiebenden " Deutsche n zu stark reduziert . Ohn e eingehender e 
Argumentatio n un d ohn e sich zu den Beschlüssen der Potsdame r Konferen z zu 
äußern , bezeichne t sie den großflächigen Transfe r als „damal s un d heut e dem inter -
nationale n Rech t widersprechend" . Wilhelm stütz t sich dabe i auf die Urteilssprüch e 
der Nürnberge r Prozesse , die jedoch erst nac h der Realisierun g des wesentliche n 
Teils des Transfer s der deutsche n Minderheite n verkünde t wurden . Auch argumen -
tier t sie damit , dass die amerikanisch e Besatzungsadministrativ e die Möglichkei t der 
individuelle n Ausnahm e von der Kollektivschul d über die Richtlini e des Alliierten 
Kontrollrat s Nr . 24 vom Janua r 1946 eröffnete . Da s Datu m zeigt: Auch diese Richt -
linie wurde deutlic h späte r verabschiede t als die Ausgüederun g der deutsche n 
Antifaschiste n aus den von ihr kritisierte n tschechoslowakische n Dekrete n des 
Präsidente n der Republik . Ma n muss ihre r Darstellun g aber dahingehen d zustim -
men , dass die Entnazifizierun g Deutschland s durc h die Alliierten un d der Transfe r 
der Deutsche n aus der Tschechoslowake i zwei voneinande r völlig unabhängig e Pro -
zesse bildeten . 

Schluss 

Bei dem Projektband , der inzwische n in eine r deutsche n un d einer tschechische n 
Ausgabe erschiene n ist, 7 handel t es sich nich t um eine Synthese , die alle strittigen 
Frage n zu beantworte n un d lösen sucht , vielmeh r ist der Band als Editio n ausge-
wählter , weitreichende r un d in den einzelne n „nationalen " Zusammenhänge n kom -
mentierte r legislativer Materialie n für den Vergleich konzipiert . Dies e Materialie n 
sollen sowohl den Mitglieder n des Projekt-Team s als auch künftigen Lesern -  unab -
hängig von ihre n politische n Überzeugunge n - für die wissenschaftlich e Arbeit zur 
Verfügung stehen . Zie l des ausgearbeitete n Teils des Projekt s war nich t die Such e 

Das Prinzi p des punitive n Entzuge s der Staatsbürgerschaft , in diesem Fall jedoch als Strafe 
für die Kollaborateure , setzte sich in der Nachkriegszei t auch in Frankreic h durch . Die 
Gerichtsprozess e mit den Kollaborateure n mündete n am 10.12.1953 schließlich in den 
Entzu g der Staatsbürgerschaf t für 479 Personen . Weil,  Patric : Qu'est-c e qu'u n Frangais ? 
Histoir e de la nationalit é frangaise depuis la Revolution . Paris 2002, 141. 
Pešek/Tůma/ Kittel/Möller (Hgg.) : Německ é menšiny . -  Kittel/Moller/Pešek/Tůma  (Hgg.) : 
Deutschsprachig e Minderheite n (vgl. Anm. 3). 
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nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner oder nach Kompromissformeln für die 
Interpretation, sondern die Schaffung eines Forums, in dem sowohl unterschiedliche 
Interpretationen und Positionen als auch die jeweilige nationale Forschungsliteratur 
und Diskussion ihren Raum finden können. Deutlich wird das etwa am ungarischen 
Beispiel: Die Interpretation der Problematik durch Agnes Töth unterscheidet sich 
grundlegend von der, die unlängst von ihrem Landsmann György Gyarmati vorge-
legt wurde.79 Diese Offenheit des Bandes sollte nicht als Defizit oder Fehler ver-
standen werden: Die gemeinsame Beteiligung in der EU ermöglicht eine ruhigere 
Diskussion und schleift möglicherweise auch manche Spitze in der Auseinander-
setzung um bisher unzureichend „historisierte" Probleme ab. Wir sollten mit der 
Tatsache leben lernen, dass wir einige Quellen unterschiedlich lesen und interpretie-
ren und dass unsere Schlussfolgerungen, die auf der wissenschaftlichen Analyse ein 
und desselben Gegenstandes beruhen, auseinandergehen können. 

Gyarmati: Aussiedlung der Deutschen aus Ungarn (vgl. Anm. 67). - Einige Punkte könn-
ten noch ergänzt werden durch die Studie von Szöllösi-Janze, Edita Margit: „Pfeilkreuzler, 
Landesverräter und andere Volksfeinde". Generalabrechnung in Ungarn. In: Henke/Woller 
(Hgg.): Politische Säuberung in Europa 311-357 (vgl. Anm. 7). 
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D I E H U S S I T I S C H E R E V O L U T I O N . 
Z U R G E N E S E E I N E S F O R S C H U N G S P A R A D I G M A S 

I N D E R T S C H E C H I S C H E N H I S T O R I O G R A F I E 
D E R 1 9 5 0 e r U N D 1 9 6 0 e r J A H R E 

D e r Akzen t auf de m Mittelal te r als eine r leich t zu ins t rumental is ierende n G e -
schichtsepoche , die sich zu r K o n s t r u k t i o n nat ionale r M y t h e n u n d Symbol e eignet, 1 

war kein P h ä n o m e n allein de r sozialistische n Tschechoslowakei , wo nac h 1948 ein 
von Klassenkämpfe n gegen de n Feudal ismu s bes t immte s Mittelalterbil d durch -
gesetzt wurde . I m Gegenteil : Alle m o d e r n e n Total i tar isme n im E u r o p a de s 20. Jahr -
hunde r t s bediente n sich de r Geschicht e de s Mittelalter s zu propagandis t i sche n u n d 
ideologische n Zwecken . So spielt e in Deu t sch lan d in de n Ideologie n de r konserva -
tiven Revolu t io n u n d des Nat ionalsozia l i smu s die Vorstellun g von eine m starke n 
mittelalterliche n deutsche n Reich , wie es un te r de n O t t o n e n ode r un te r de n Staufer -
kaiser n Fr iedr ic h Barbaross a u n d Fr iedr ic h I L bes tande n habe , ein e zentral e Rolle . 
D a m i t en g ve rbunde n war die K o n z e p t i o n des Mittelalter s als eine r Zeit , in de r „Blu t 
u n d B o d e n " die grundlegende n Kategorie n de r Pol i t i k gewesen seien . Di e nachge -
rad e fundamental e Bedeu tun g de r In te rpre ta t io n de r mittelalterl iche n deutsche n G e -
schicht e für die nationalsozialistisch e Ideologie , die diese ihre r K o n s t r u k t i o n eine s 
„auserwählte n D e u t s c h t u m s " zugrundelegte , d e m wegen seine r g roße n Vergangen -
hei t auc h ein e groß e Zukunf t bevors tehe n müsse , ist heut e ebens o gut erforsch t wie 
die Verwendun g diese r Kons t ruk t e in de r mediale n K o m m u n i k a t i o n u n d bei de r 

In Bezug auf die Hussitenbewegun g nu r auf der Grundlag e von Sekundärliteratu r Górny, 
Maciej : Miedz y Markse m a Palackým . Historiografi a w komunistyczne j Czechoslowacj i 
[Zwische n Mar x un d Palacký . Di e Historiografi e in der kommunistische n Tschecho -
slowakei]. Warszawa 2001. Górn y bezeichne t die tschechische n Historike r in der stalinisti -
schen Phase , die er als Zei t zwischen 1948 un d 1963 definiert , als marxistisch , was, wie in 
dieser Studi e gezeigt werden soll, doc h sehr schematisc h ist. An diesen Zuordnunge n häl t 
er auch in eine r neuere n Studi e fest: Ders.: „Husitsk é revolučn í hnutí " v české historiogra -
fii stalinskéh o obdob í [Di e „revolutionär e Hussitenbewegung " in der tschechische n Histo -
riografie der stalinistische n Zeit] . In : Doubravka, Olšíkoví/Vybíral, Zdeně k (Hgg.) : 
Husitsk ý Tábo r a jeho postaven í v české historiografi i v 70. a 80. letech 20. stolet í [Di e 
Zeitschrif t „Husitsk ý Tábor " un d ihre Stellun g in der tschechische n Historiografi e der 70er 
un d 80er Jahr e des 20. Jahrhunderts] . Tábo r 2004, 129-148 (Husitsk ý Tábor , Supplementu m 
II) . Di e zeitlich e Eingrenzun g der stalinistische n Phas e auf die Jahr e 1948 bis 1963 ist mei -
nes Erachten s völlig unhaltbar , den n das Tauwette r setzte in der tschechische n Mediävisti k 
spätesten s an der Wend e von den 1950er zu den 1960er Jahre n ein, un d ma n wird schwer-
lich Kalivoda s „Hussitisch e Ideologie " ode r die Studie n andere r Hussitenforscher , die sich 
nie als Marxiste n bezeichne t haben , der stalinistische n Phas e zuordne n können . -  Wie die 
Hussitenbewegun g in der Propagand a eingesetz t wurde , analysiert e prägnan t Cornej, Petr : 
Husitsk á tematik a v českém filmu (1953-1968 ) v kontext u dobovéh o nazírán í na dějiny 
[Di e hussitisch e Themati k im tschechische n Film (1953-1968 ) im Kontex t des damalige n 
Geschichtsverständnisses] . In : Iluminac e 7 (1995) Nr . 3, 13-43; Ebenda Nr . 4, 43-75 . 
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Inszenierun g nationalsozialistische r Feiern. 2 Weitaus weniger wissen wir dagegen 
darüber , wie Bilder vom Mittelalte r in der sowjetischen Propagand a eingesetz t wur-
den . Angesicht s der existenzielle n Bedrohun g des „erste n Staate s der Arbeiter un d 
Bauern " durc h den deutsche n Überfal l im Jah r 1941 griff man hier vor allem auf 
Aleksandr Nevskij zurück , der fast genau 700 Jahr e zuvor ein deutsche s Kreuz -
fahrerhee r vernichten d geschlagen hatte. 3 Wenn auch zwischen dem nationalsoziali -
stischen Deutschlan d un d Sowjetrusslan d hinsichtlic h der Instrumentalisierun g des 
Mittelalter s sicherlic h erheblich e qualitativ e Unterschied e bestanden , spielte die 
Interpretatio n des „feudale n Zeitalters " doc h für die Propagand a beider totalitäre r 
Regime s eine Schlüsselrolle . 

Di e tschechisch e kommunistisch e Geschichtsideologie , die in ihre n Grundzüge n 
bereit s in der Zwischenkriegszei t entworfe n worde n war un d nac h 1948 zwar wich-
tige, aber keineswegs meh r wesentlich e Änderunge n erfuhr , legte bei der Konstruk -
tion „nationale r Traditionen " stets großen Nachdruc k auf die Hussitenbewegung , 
der sie den Bruc h mit dem Feudalismu s un d die Such e nac h einer revolutionäre n 
Neuordnun g der Gesellschaf t zuschrieb . Mi t der Losun g „Di e Kommuniste n -  die 
Erbe n der hussitische n Traditionen " errichtete n sie eine Brück e zwischen Ereig-
nissen, die meh r als 500 Jahr e zurücklage n un d der Gegenwar t nac h dem Februar -
umstur z 1948, über die ma n ohn e Rücksich t auf die Zei t gehen konnte . Fü r dieses 
Konstruk t spielte Masaryk s Konzeptio n der „Tschechische n Frage " eine wichtige 
Rolle. 4 Offiziell war diese zwar verworfen un d nac h 1948 dan n zielgerichte t kari-
kiert worden , in der Praxis wurd e sie jedoch in vielerlei Hinsich t weiter angewende t 
un d hinte r revolutionäre n Floskel n versteckt . Da s ist zweifellos eine der Paradoxie n 
in der Interpretatio n der mittelalterliche n böhmische n Geschicht e nac h 1948. Ein 
weiteres Paradoxon , das dami t zusammenhängt , besteh t darin , dass die Kommuni -
sten auf der ideologische n Eben e zwar großspuri g als Internationaliste n auftrate n 
un d überal l die „hussitisch e Internationale " suchten , in ihre n eigenen Interpretatio -
nen der revolutionäre n Hussitenbewegun g aber einen extreme n Nationalismu s voll 
antideutsche r Phobie n an den Tag legten . Auch das war nicht s Neue s un d eher 
Ausdruc k eine r gedankliche n Kontinuitä t den n von Diskontinuität . Schließlic h war 
die Geschichtsschreibun g in der Erste n Republi k von eine r engen nationale n Aus-

Bahnbrechen d wirkte hier Werner,  Karl Ferdinand : Das NS-Geschichtsbil d und die deut -
sche Geschichtswissenschaft . Stuttgar t 1967. -  Neue s Interess e an diesem Them a erwacht e 
erst End e der 1980er Jahre . Vgl. Schönwälder, Karen : Historike r und Politik . Geschichts -
wissenschaft im Nationalsozialismus . Frankfurt/M . 1992. -  Wolf,  Ursula : Litteri s et Patriae . 
Das Janusgesich t der Historie . Stuttgar t 1996. -  Haar,  Ingo: Historike r im National -
sozialismus. Die deutsch e Geschichtswissenschaf t und der „Volkstumskampf " im Osten . 
Göttinge n 2000. 
Vgl. zum Beispiel Hosking, Geoffrey A./Service, Rober t (Hgg.) : Russian Nationalism , Past 
and Present . Basingstoke 1998. -  Brandenberger, David: Nationa l Bolshevism. Stalinist 
Mass Cultur e and the Formatio n of Moder n Russian Nationa l Identit y (1931-1956) . Cam -
bridge/Mass . 2002. 
Ausführlich dazu, auch unte r besondere r Berücksichtigun g der 1950er und 1960er Jahre 
Havelka,  Miloš: Dějiny a smysl. Obsahy, akcent y a posun y „české otázky" 1895-1989 
[Geschicht e und Sinn. Inhalte , Akzente und Verschiebungen der „tschechische n Frage" 
1895-1989]. Prah a 2001, vor allem 70-179. 
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legung der Geschicht e bestimm t gewesen, die in ihre m ethnozentrische n Bück mit 
der sudetendeutsche n Historiografi e wetteiferte , sei es nu n in Fachdebatte n ode r -
vor allem in den letzte n Jahre n vor dem Münchne r Abkomme n - in ihre r Funktio n 
als Instrumen t eine r aggressiven Propaganda . 

Di e Schlüsselroll e bei der Entwicklun g eines neue n Geschichtsbewusstseins , in 
dem die Hussitenbewegun g zum Ma ß für den revolutionäre n Gehal t der tschechi -
schen Geschicht e wurde , kam dem Historische n Institu t der Tschechoslowakische n 
Akademi e der Wissenschafte n (Historick ý ústav Československ á akademi e věd, H Ü 
ČSAV) zu. Diese s wurde 1953 gegründe t un d sollte als zentral e Einrichtun g der 
tschechoslowakische n Geschichtswissenschaf t Koordinierungs - un d Kontrollfunk -
tione n übernehme n - was es auch tat. 5 Fü r die Entwicklun g der gesamten Ge -
schichtsforschun g wie für die Art un d Weise der Konstruktio n historische r Tradi -
tione n un d Mythen , die in das neu e Geschichtsbil d un d das revolutionär e national e 
Gedächtni s eingebrach t wurden , war entscheidend , dass die jungen Mediäviste n 
Josef Mace k un d Františe k Grau s die führende n Persönlichkeite n des neue n Institut s 
waren . Dies e beiden passten nich t ganz in das Bild der nac h auße n sehr aggressiv auf-
tretende n Grupp e marxistische r Historike r zu Beginn der 1950er Jahre . Zwar waren 
sie ebenso dogmatisc h wie ihre um ein paar Jahr e ältere n marxistische n Mitstreiter , 
die ihr Universitätsstudiu m bereit s vor dem Krieg begonne n un d zum Teil auch 
schon abgeschlossen hatte n un d nac h 1948 überwiegen d an der Philosophische n 
Fakultä t der Prage r Karls-Universitä t Karrier e machten . Von ihre n ebenso ambitio -
nierte n Altersgenossen unterschie d sie jedoch die Tatsache , dass sie bei Gründun g 
des Institut s bereit s eine marxistisch konzipiert e Monografi e vorgelegt hatten , die 
ma n nich t einfach als Propagandabroschür e ode r verfälschende s Machwer k abtu n 
konnte , wie es bei den marxistische n Geschichtsideologe n für das 19. un d vor allem 
für das 20. Jahrhunder t der Fal l war.6 

Dan k Mace k un d Grau s wurde das Mittelalter , vor allem das Spätmittelalte r mit 
seinem Höhepunk t in der Hussitenbewegung , nich t nu r zur zentrale n Epoch e für die 
Forschungsarbei t des Historische n Instituts , sonder n zugleich auch gewissermaßen 
zu einem Muste r für die Art des „revolutionäre n Denkens " über die Geschichte . 
Im Unterschie d zur Zeitgeschichte , also vor allem zur Geschicht e der Erste n un d 

Zur Entstehun g des Institut s Kostlán, Antonín : Ke změná m v institucionální m zázemí 
historick é vědy 1945-1953 [Zu den Veränderunge n im institutionelle n Hintergrun d der 
Geschichtswissenschaf t 1945-1953]. In : Zilynská,  Blanka/ Svobodný, Pet r (Hgg.) : Věda 
v Československu v letech 1945-1953 [Die Wissenschaft in der Tschechoslowake i in den 
Jahre n 1945-1953]. Prah a 1999, 425-430. -  Hanzal,  Josef: Cesty české historiografi e 1945-
1989 [Die Wege der tschechische n Historiografi e 1945-1989]. Prah a 1999, 103 f. -Jiroušek, 
Bohumil : Josef Macek . Mezi histori í a politiko u [Josef Macek . Zwischen Geschicht e und 
Politik] . Prah a 2004, 38-41. — Zu den Anfängen des „Československ ý časopis historický" 
(ČsČH ) als der führende n Zeitschrif t der marxistische n Geschichtswissenschaf t sehr anre-
gend Hrubý,  Karel: První desetilet í Československéh o časopisu historickéh o (1953-1962) 
[Das erste Jahrzehn t des Československý časopis historick ý (1953-1962)] . In : ČČ H 97 
(1999) 780-802. 
Graus, František : Chudin a městská v době předhusitsk é [Die Stadtarmu t in vorhussitische r 
Zeit] . Prah a 1949. -  Macek,  Josef: Tábor v husitském revoluční m hnut í [Tábor in der revo-
lutionäre n Hussitenbewegung] . Teil 1. Prah a 1952. Der zweite Teil erschien erst 1955. 
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Zweite n Republik , des „Protektorats " un d der „Demokratisierung " der Gesellschaf t 
nac h 1945, konnt e sich die Forschun g zur Geschicht e des Mittelalter s heuristisc h auf 
eine reiche , analytisc h ausgerichtet e Forschun g „bürgerliche r Historiker " stützen . In 
Oppositio n zur Geschichtsschreibun g der Erste n Republik , die nac h Meinun g des 
neue n Institutsdirektor s Josef Mace k in ihre n Intentione n von liberalen über ideali-
stische bis hin zu ausgesproche n konterrevolutionäre n Haltunge n geschwankt 
hatte, 7 war es jedoch notwendig , ein „neue s Mittelalter " zu schaffen. Gefrag t war ein 
Mittelalter , dessen Wesen in eine r Verschlechterun g der Lebensbedingunge n der 
unterdrückte n Massen un d im Ringe n um revolutionäre , antifeudal e Lösunge n be-
stehe n musste , durc h das allein die sich radikalisierende n Massen von der Herrschaf t 
der Ausbeuterklasse befreit werden konnten . Da s entscheidend e Elemen t dieses 
neue n Mittelalter s war die Hussitenbewegung , die causa celebris der tschechische n 
Historiografie , der programmatisc h jeglicher mittelalterliche r Charakte r abgespro-
che n un d alle Eigenschafte n einer revolutionäre n Bewegung zugesproche n wurden . 
Bezeichnen d ist dabei jedoch , dass Mace k im Zusammenhan g mit den Hussite n stets 
nu r von eine r „revolutionäre n Bewegung" sprach un d niemal s von einer „Revo -
lution" . Nac h Auffassung des historische n Materialismu s konnt e nämlic h nu r ein 
historische s Ereigni s als „Revolution " bezeichne t werden , das auf eine Änderun g 
der „Gesellschaftsordnung " ode r „ökonomische n Formation " ausgerichte t war. Erst 
End e der 1950er Jahr e schlug der historisierend e Philosop h Rober t Kalivoda eine 
Bresch e für die marxistisch e Konzeptio n des revolutionäre n Charakter s der Hus -
sitenbewegung , die er in die Reih e der frühbürgerüche n Revolutione n einordnete . 
Dami t bracht e er als erster ein Elemen t der Diskontinuitä t in die mediävistisch e 
Forschung , auf das die marxistisch e Historiografi e nich t vorbereite t 'war un d gegen 
das sie -  von 'wenigen Ausnahme n abgesehen - resisten t blieb. Zugleic h spielten bei 
Kalivoda aber auch Element e der Kontinuitä t eine wichtige Rolle , die die marxisti -
sche Hussitenforschun g der 1950er Jahr e mit der der Zwischenkriegszei t verbanden . 

Grau s un d Mace k gaben mit ihre r generellen Verurteilun g der bürgerliche n Histo -
riografie als bestenfall s idealistisch (in schlimmere n Fälle n reaktionär ) die ideologi -
sche Linie vor. Grau s wandt e sich insbesonder e gegen die rechtshistorisch e Inter -
pretatio n der Geschichte , der er vorwarf, sie verschleier e die 'wahren Triebkräft e 
historische r Prozess e nur . Dagegen sei es die Aufgabe der marxistische n Historiker , 

[...] gerade diese verborgenen Antagonisme n aufzudecken , die Klassenfunktio n und den 
Klassencharakte r der Gesellschaf t dort aufzuzeigen , wo sich die Beteiligten dieses Umstande s 
überhaup t nich t bewusst waren. Demgegenübe r bemüh t sich die bürgerlich e Historiografi e 
gerade an jenen Abschnitte n der Vergangenhei t zu beweisen, in denen es den herrschende n 
Klassen gelang, ihre Herrschaf t nich t nur ökonomisc h und politisch , sonder n auch ideologisch 
zu festigen, dass neben dem Klassenkamp f auch die „Kooperatio n der Klassen" existierte (und 
existiert) , die insgesamt bei Weitem überwiege. Die Marxisten überschätze n dann nach dieser 
Ansicht die Klassengebundenhei t der Vergangenhei t und vergessen angeblich die vorherr -
schend e „Kooperatio n der Klassen", die sich vor allem in der Wirtschaft und im Rech t zeige. 
[...] Der marxistische Historike r bemüh t sich zu erhellen , was die Quellen eigentlich verber-
gen, d.h . vor allem den Klassencharakte r der Gesellschaf t und ihrer Institutionen . 

Macek: Tábor v husitském revoluční m hnutí , Teil 1, 11-34 (vgl. Anm. 6). 
So formuliert e Grau s es in seiner scharfen Reaktio n auf die Rezensio n seiner „Geschicht e 
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In der Hussitenforschun g der Erste n Republi k hatt e der rechtshistorisch e Ansatz 
allerding s keine Rolle gespielt un d bot den jungen Marxiste n folglich auch keine n 
Stoff, an dem sie ihre kritische n Fähigkeite n hätte n unte r Beweis stellen können . 
Ebens o dient e die Kriti k von Grau s un d Mace k an eine r einseitigen Orientierun g auf 
die politisch e Geschicht e un d an der Vernachlässigun g der Sozialgeschicht e vor 
allem der ideologische n Abgrenzung . Sachlic h war sie eigentlic h nich t gerechtfertigt . 
Den n de facto schöpft e Grau s in seiner Darstellun g der vorhussitische n Geschicht e 
reichlic h aus einer sehr umfangreiche n Literatu r zur Sozialgeschicht e des Dorfes , 
die daru m bemüh t war, insbesonder e für den Agrarbereich zu zeigen, dass der 
Hussitenbewegun g keine Verschlechterun g der materielle n Bedingunge n der Land -
bevölkerun g vorausgegangen sei un d diese also nich t als Reaktio n auf eine soziale 
Notlag e interpretier t werden könne . Grau s bracht e in Oppositio n zu dieser „bür -
gerlich idealistischen " Literatu r nu n genau die entgegengesetzt e These vor, wobei er 
aber im Grund e doc h nu r die Forschunge n von Bedřic h Mend l wiederaufgriff, 9 der 
versuch t hatte , für die Prage r Städt e die Verarmun g der Mittelschichte n un d dere n 
Einfluss auf die Zunahm e sozialer Spannunge n un d Unruhe n nachzuweisen , die eine 
der Hauptursache n für den Ausbruch der Hussitische n Revolutio n gewesen seien. 
Ma n muss es Grau s jedoch positiv anrechnen , dass er sich sehr häufig auf Mendl s 
Forschunge n berief (nich t ohn e allerding s Mendl s beschränkte s Interess e an der 
städtische n Unterschich t hervorzuheben) , wobei er dessen Ergebnisse zur Krise der 
vorhussitische n Städt e auf die Entwicklun g der sozialen Verhältniss e auf dem Land e 
übertrug , die in der neue n Konzeptio n der Geschicht e der Hussitenbewegun g zur 
treibende n Kraft des revolutionäre n Prozesse s gemach t wurde . Nac h Mace k war 
selbst das revolutionär e Tabo r ausschließlic h aus den verelendete n ländliche n Ver-
hältnisse n hervorgegangen . Im Gegensat z zu Grau s verschwieg Mace k in seiner für 
viele Jahr e kanonische n Darstellun g der Hussitenforschun g der Erste n Republi k 
Mendl s Arbeiten jedoch . Ein e andere , ebenso verfälschend e Method e wählte er bei 
der Darstellun g der soziologische n Interpretatio n der Hussitische n Revolutio n von 

des Landvolks" von Kejř und Procházka . Kejf, Jiří/ Procházka, Vladimír: Právněhistorick é 
glosy k Dějiná m venkovského lidu v Čechác h v době předhusitsk é [Rechtshistorisch e 
Glossen zur „Geschicht e des Landvolks in Böhme n in der vorhussitische n Zeit"] . In : 
Právněhistorick é studie 5 (1959) 291-320. -  Graus, František : O „právn ě historický" výklad 
dějin středověku [Übe r die „rechtshistorische " Interpretatio n der Geschicht e des Mittel -
alters]. In : ČsČ H 8 (1960) 162-175, das Zita t auf 164-168. 
Mendl,  Bedřich : Hospodářsk é a sociální poměr y ve městech pražských v letech 1378-1434 
[Die wirtschaftliche n und sozialen Verhältnisse in den Prager Städte n in den Jahre n 1378-
1434]. In : ČČ H 22 (1916) 54-57, 422-445; ČČ H 23 (1917) 174-184, 353-364. -  Ders.: 
Sociáln í krize a zápasy ve městech čtrnáctéh o věku [Soziale Krisen und Kämpfe in den 
Städte n des 14. Jahrhunderts] . In : ČČ H 30 (1924) 35-73; ČČ H 31 (1925) 233-270, 533-565; 
ČČ H 32 (1926) 249-282. -  Ders.: Z hospodářskýc h dějin středověké Prah y [Aus der 
Wirtschaftsgeschicht e des mittelalterliche n Prag]. In : Sborník příspěvků k dějinám hlavní-
ho města Prah y 5 (1932) 161-390. 
Im Kapite l über die Städte in der vorhussitische n Gesellschaf t hat Macek die Arbeiten von 
Bedřich Mend l jedoch verwendet , wobei er sich vor allem auf Mendl s Erkenntniss e über die 
Verarmun g der Handwerke r berief. Macek: Tábor v husitském revoluční m hnutí , Teil 1, 
107 f. (vgl. Anm. 6). 
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Jan Slavík.11 Zwar räumt e Mace k ein, Slavík habe versucht , die Ansich t zu wider-
legen, es sei den Hussite n vor allem um religiöse Frage n gegangen, auch habe er nach -
gewiesen, dass die Hussitenbewegun g ein Kamp f für das soziale Program m der unte -
ren Gesellschaftsschichte n gewesen sei. Doc h verurteilt e er Slavík mit der Behaup -
tung , dieser habe die Kenntni s der Klassiker des Marxismu s nu r vorgetäusch t un d sei 
ausschließlic h von der bürgerliche n deutsche n soziologische n Schul e ausgegangen . 
Insgesam t bezeichnet e er Slaviks Theori e der Revolutio n als verwirrend , schematisc h 
un d oberflächlic h un d wies dessen These , der Grun d für die Hussitisch e Revolutio n 
sei nich t die Not , sonder n im Gegentei l die Verbesserun g der materielle n Lebens -
bedingunge n gewesen, schar f zurück. 12 Tatsächlic h aber profitiert e Mace k von Slavík 
ebenso ausgiebig wie von Pekař , der ansonste n für ihn die Personifizierun g aller 
Übe l der Geschichtsschreibun g vor 1938 war. 

Ohn e die falsifizierende Ausbeutun g der „bürgerliche n Historiografie" , dere n 
Interpretatione n häufig nu r in ihr Gegentei l verkehr t wurden , hätt e die marxistisch e 
Historiografi e jedoch nich t so früh eine neu e Konzeptio n der revolutionäre n 
Hussitenbewegun g verkünde n können , in der die sozialökonomische n Aspekte die 
Hauptroll e spielten un d kein Plat z meh r war für die intellektuelle n Gärungsprozess e 
der letzte n zwei Jahrzehnt e vor 1419. De r Prage r Universitä t jegliche Bedeutun g für 
die Formierun g der revolutionäre n Hussitenbewegun g abzusprechen , stellte einen 
der Eckpfeile r der marxistische n Konzeptio n der 1950er Jahr e un d eines der weni-
gen wirklichen Element e der Diskontinuitä t in Bezug auf die Historiografi e der 
Erste n Republi k dar. 13 Mace k gestand in seiner Schrift „Di e revolutionär e Hussiten -
bewegung" den Universitätsmagister n un d der Universitä t als solche r nich t den 
geringsten Antei l an der Herausbildun g der hussitische n Lehr e zu un d konzentrier -
te seine ganze Aufmerksamkei t auf die Perso n von Jan Hus , als ob dieser nich t auch 
der Universitä t angehör t hätte . Di e Universitätsmagiste r schlug er zwar bei dem 
Versuch, die böhmisch e Gesellschaf t am „Voraben d der Revolution " zu strukturie -
ren , der „bürgerliche n Opposition " zu, hielt sie jedoch für dere n konservative n 
Flügel . Nac h auße n hin hätte n sie sich zwar zu Hu s bekannt , in Wirklichkei t ihn 
jedoch nie vollständi g angenomme n un d bewusst die radikalste n Bestandteil e seiner 
Lehr e unterdrückt . Ihr e gelehrte n Schrifte n seien voll leerer , theoretische r Schwär -
mere i gewesen, nu r für die „Universitätsstuben " gedach t un d ohn e Resonan z in der 

Slavík,  Jan: Husitsk á revoluce. Studie historicko-sociologick á [Die Hussitisch e Revolution . 
Eine historisch-soziologisch e Studie] . Prah a 1934. 
Macek: Tábor v husitském revoluční m hnutí . Teil 1, 32 f. (vgl. Anm. 6). 
Im Geist von Maceks Hervorhebun g des bäuerlich-plebejische n Flügels der revolutionäre n 
Hussitenbewegun g behandelt e Františe k Šmahe l noch zu Beginn der 1960er Jahre das Ver-
hältni s der Universitä t zur Hussitenbewegung . Gan z im Gegensat z zu Macek betont e er 
allerdings die zentral e Bedeutun g der Universitä t für die Formierun g der bürgerliche n 
Opposition , wenn er auch weiterhin dem abgestuften Model l der revolutionäre n Bewegung 
verhaftet blieb und die Universitä t der konservativen Richtun g zuordnete . Smahel,  Fran -
tišek: Karlova universita a husitské revolučn í hnut í (Úvah a na okraji marxistické literatury ) 
[Die Karlsuniversitä t und die revolutionär e Hussitenbewegun g (Ein e Betrachtun g am 
Rand e der marxistische n Literatur)] . In : Acta Universitati s Carolina e -  Histori a Univer -
sitatis Carolina e Pragensis (AUC-HUCP ) 4-1 (1963) 107-115. 
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Gesellschaf t geblieben; sie hätte n keine „praktisch e Bedeutun g für den Beginn un d 
Verlauf der revolutionäre n Bewegung" gehabt. 14 

War die faktische Kontinuitä t zur Hussitenforschun g der Erste n Republi k durc h 
die Übernahm e ihre r Interpretationsmodell e unte r veränderte n Vorzeiche n ode r 
durc h Ausweitun g der Thes e von der sozialen Unruh e un d Verarmun g im städti -
schen Milieu auf die gesamte böhmisch e Landbevölkerun g der vorhussitische n Zei t 
nu r für Historike r zu durchschauen , die sich in der Historiografi e der Vorkriegszeit 
detaillier t auskannten , so war die Kontinuitä t bei den Forscher n mit schwerlich 
anzuzweifelnde r wissenschaftliche r Reputatio n auf den ersten Blick zu erkennen . 
Noc h offensichtliche r wurde diese Kontinuität , als Anfang der 1960er Jahr e umfang -
reich e Hussitenmonografie n von Rudol f Urbáne k un d Františe k Michále k Barto š 
erschienen . Beide hatte n die Jahr e 1938 bis 1948 unbeschade t überstanden , un d da 
man ihne n nicht s Nachteilige s nachweise n konnte , durfte n sie ihre wissenschaftlich e 
Arbeit fortsetzen. 15 Urbáne k wurde auf Vermittlun g Nejedlý s sogar zum Akademie -
mitglied ernannt . Er unterrichtet e viele Jahr e lang an der Philosophische n Fakultä t 
in Brun n (Brno ) un d veröffentlicht e 1962 den vierten Band seines Werks „Da s 
Zeitalte r Geor g von Podiebrads", 16 dessen Konzeptio n überhaup t nich t in die Histo -
riografie der Jahr e nac h 1948 passte. Di e gesamten 1950er un d 1960er Jahr e hindurc h 
blieb Urbáne k ein faktenorientierte r Historiker , der seine poütikgeschichtlic h orien -
tierte n Arbeiten auf eine erschöpfend e Analyse der Quelle n stützt e un d in seiner 
Darstellun g der Hussitenbewegun g einschließlic h der Zei t nac h der Schlach t bei 
Lipan y auch nich t den Hauc h einer -  un d sei es nu r vorgetäuschte n -  Hinwendun g 
zum historische n Materialismu s erkenne n ließ. 17 

Auch Barto š hatt e sich nac h 1948 kaum verändert . In die Akademi e wurde er zwar 
nich t aufgenommen , dafür war seine Vergangenhei t doc h zu sehr „bürgerlic h ideali-
stisch", doc h konnt e er ohn e größer e Problem e an der evangelischen theologische n 

Macek,  Josef: Husitsk é revolučn í hnut í [Die revolutionär e Hussitenbewegung] . Prah a 1952, 
53 f. 
In seiner kanonische n Interpretatio n Tabors als „Maßsta b für die Fortschrittlichkei t von 
Historikern " nahm Josef Macek gegenüber Rudol f Urbáne k und F. M. Bartoš dennoc h eine 
kritische Positio n ein, obwohl ihr „Verschulden " ausschließlich darin bestand , dass sie 
unte r dem Einfluss des Idealismu s der Goll-Schul e nich t ganz darauf verzichte n woll-
ten, der Hussitenbewegun g einen religiösen Charakte r zuzuschreiben . Vgl. Macek: Tábor 
v husitském revoluční m hnutí . Teil 1, 30-32 (vgl. Anm. 6). 
Urbánek, Rudolf: Věk poděbradsk ý [Das Zeitalte r Georg s von Podiebrad] . Teil 4. Prah a 
1962. 
Rudol f Urbáne k tendiert e außerde m zur Kulturgeschichte , die er vor dem Krieg mit einer 
wichtigen Artikelserie über die böhmisch e Königslegend e bereicher t hatte . In den 1950er 
Jahre n publiziert e er u.a. folgende Titel zum Them a Urbánek, Rudolf: Z husitskéh o věku. 
Výbor husitských úvah a studií [Aus der Hussitenzeit . Eine Auswahl hussitische r Ab-
handlunge n und Studien] . Prah a 1957. -  Ders. (Hg.) : O volbě Jiřího z Poděbra d za krále 
českého 2. března 1458. Výbor hlavních zpráv souvěkých [Übe r die Wahl Georg s von 
Podiebra d zum böhmische n König am 2. März 1458. Eine Auswahl der wichtigsten zeit-
genössischen Quellen] . Prah a 1958. -  Ders.: Jan Paleček , šašek krále Jiřího , a jeho před-
chůdc i v zemích českých [Jan Paleček , Hofnar r des Königs Georg , und seine Vorgänger in 
den böhmische n Ländern] . In : Příspěvky k dějinám starší české literatur y [Beiträge zur 
Geschicht e der älteren tschechische n Literatur] . Prah a 1958, 7-89. 



158 Bohemia Band 47 (2006/07) 

Fakul tä t in Pra g un te r r i ch ten . 1 8 I n de n 1950er u n d 1960er Jahre n publ izier t e er -  wie 
scho n vor de m Krie g - fast täglich , u m die Überfüll e seine r G e d a n k e n mi tzute i len . 1 9 

N e b e n „En tdeckungen" , die er ein paa r Tage späte r mi t eine r ebens o originelle n Inter -
p re ta t io n wiede r widerlegte , schrie b Barto š gerad e in de n 1950er Jahre n ein e Reih e 
außerordent l ic h wertvolle r analytische r Studien , in dene n er sich entgege n de r offi-
ziellen marxistische n Historiografi e gerad e darau f konzent r ie r te , die Bedeu tun g de r 
Prage r Universi tä t für de n Ausbruc h u n d die Entfa l tun g de r Revolu t io n herauszu -
arbeiten. 2 0 Bartoš s Auffassung von de r Huss i t enbewegun g hat t e ihr e ausgepräg t 
nat ional e Fä rbun g bereit s in de n 1920er u n d 1930er Jahre n gewonne n u n d entsprac h 
in gewisser Weise de r K o n z e p t i o n Nejedlýs , die t ro t z ihre s marxist ische n Anstr ich s 
ihr e protestantisch-l iberal e He rkun f t nich t ver leugne n konn te . Nejedlý s persön -
liche s Verhältni s zu Barto š war allerding s ausgesproche n negativ . 

D e r v on Grau s geleitet e „Československ ý časopi s h is tor ický " reagiert e in de n 
1950er u n d 1960er Jahre n prakt isc h nich t auf Bartoš s Thesen ; dessen Arbei te n wur -
de n hie r höchsten s klein e A n n o t a t i o n e n gewidmet . Bartoš s freies Forsche n aller -
ding s wäre ohn e die gezielte Kol labora t io n de r F ü h r u n g de r böhmische n Brüder -
kirch e mi t d e m kommunis t i sche n Regime , die sowoh l de n Pfarrer n de r Brüderuni tä t 
als auc h ihre n His to r ike r n de n Rücke n freihielt , k a u m denkba r gewesen. Verglichen 
mi t de r Situatio n in de r Ers te n Republ i k ware n die protes tant i sche n Mediäviste n -

Barto š äußert e sich zu diesem Abschnit t seines Forscherleben s in Bartoš, Františe k 
Michálek : Vzpomínk y husitskéh o pracovník a [Erinnerunge n eines hussitische n Wissen-
schaftlers] . Prah a 1969, 72-90, 103-129. -  Selbst die scharfe Rezensio n von Františe k Grau s 
zu seinem Buch Čech y v době Husov ě [Böhme n in der Zei t des Jan Hus] . Prah a 1947, 
bracht e ihn ideologisch nich t auf Kurs . Vgl. Sborní k pr o hospodářsk é a sociáln í dějiny 2 
(1947) 213-216. Vielmehr schrie b er eine kämpferisch e Erwiderung . Vgl. Bartoš, Františe k 
Michálek : N a obran u [Zu r Verteidigung] . In : Jihočesk ý sborní k historick ý (JSH ) 21 (1952) 
133-136. Nac h eine r Anmerkun g der Redaktio n (S. 136) soll er diese Erwiderun g auch für 
den „Sborní k pr o hospodářsk é a sociáln í dějiny" geschriebe n haben , also offensichtlic h 
noc h vor dem Februa r 1948. Di e Zeitschrif t wurde jedoch eingestellt , un d so konnt e Barto š 
seinen Text erst 1952 publizieren . Das s das Verhältni s zwischen Barto š un d Grau s scho n 
End e der 1940er Jahr e eher konflikthaf t war, lag auch an eine r Rezensio n Bartoš s zum Buch 
von Grau s über die Armen in vorhussitische r Zei t (in : JSH 18 (1949) 70-72) . Dari n warf er 
Grau s dessen starke Abhängigkeit von Mend l vor un d wies ihn zugleich darau f hin , dass er 
Mend l zu Unrech t zuschrieb , die Sozialstruktu r der Stad t als zweischichti g wahrgenomme n 
zu haben . Gan z am Rand e erwähnt e Barto š auc h noc h die sachliche n Fehler , stilistischen 
Schwäche n un d falschen Zitat e aus Quelle n un d Literatur . Insgesam t jedoc h bewertet e er 
das Buch von Grau s sehr positiv. Ebenfall s positiv, wenn auch sehr küh l un d in ehe r refe-
rierende m Ton besprac h Barto š Macek s Auswahl hussitische r Quelle n Macek,  Josef: Kto ž 
jsú Boží bojovníci . Čten í o Táboř e v husitské m revoluční m hnut í [Di e Gotte s Streite r sind. 
Texte über Tábo r in der revolutionäre n Hussitenbewegung] . Prah a 1951. Di e Rezensio n in: 
JSH 20 (1951) 64-67. 
Bis 1953 im „JSH " un d im „Věstní k České akademie" , danac h vor allem im „Sborní k histo -
rický", der von dem neue n Historische n Institu t der Akademi e der Wissenschafte n heraus -
gegeben wurde , in den „List y filologické" un d im „Časopi s Matic e moravské" . 
Nebe n Dutzende n kleinere r Studie n vgl. vor allem Bartoš, Františe k Michálek : Příspěvky k 
dějinám Karlovy universit y v dob ě Husov ě a husitské [Beiträge zur Geschicht e der Karls-
Universitä t in der Zei t des Jan Hu s un d der Hussiten] . In : Sborní k historick ý 4 (1956) 33-
70. -Ders.: M . Pet r Payne , diploma t husitské revoluce [Magiste r Pete r Payne , Diploma t der 
Hussitische n Revolution] . Prah a 1956. 
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nebe n Barto š vor allem der junge Amede o Molná r -  nu n in gewisser Weise im 
Vorteil, den n nac h dem Februarumstur z von 1948 hatte n die katholische n Mediä -
visten praktisc h keine n Zugan g zum Diskur s mehr . Hinsichtlic h des konfessionelle n 
Zugang s zur Geschichte , der bei Molnár 2 1 wesentlich ausgeprägte r war als bei 
Bartoš , hört e der Katholizismu s auf, auch nu r die geringste Rolle zu spielen , wo-
durc h der Protestantismu s den Gegne r verlor, der ihn vor dem Krieg am Aufblühen 
gehinder t hatte . 

Wie Urbáne k versucht e auch Barto š in seinen Arbeiten aus den 1950er Jahre n 
nicht , den historische n Materialismu s anzuwenden ; auch auf der rhetorische n Eben e 
lieferte er keine Bekenntniss e zur herrschende n Ideologie . Di e Hussitenstudien , die 
er in den 1950er Jahre n publizierte , konnten , obgleich sie für ein breitere s Publiku m 
geschriebe n worde n waren , nu r einen kleinen Kreis von Spezialiste n anspreche n un d 
so das Monopo l der kanonische n Interpretatio n der revolutionäre n Hussitenbewe -
gung nich t gefährden. 22 Als Barto š dan n Mitt e der 1960er Jahr e seine Gesamt -
darstellun g „Di e Hussitisch e Revolution " herausgab , die bereit s seit End e der 1950er 
Jahr e fertig gewesen war, traf sie -  wie Urbánek s Arbeit -  auf eine völlig verändert e 
Atmosphäre . Obwoh l sie die erste nac h 1948 geschrieben e Gesamtdarstellun g der 
Hussitenbewegun g war, die keinerle i marxistische n Einschla g hatt e un d obwoh l 
Barto š der Hussitenbewegun g ganz bewusst ihre machtpoütisch e Dimensio n zurück -
gab, anstat t sie als Sozialrevolutionä r zu interpretieren , erregte sie nu n kein größere s 
Aufsehen mehr. 2 3 

In der faktografisch-positivistische n Auffassung der Geschicht e bei Rudol f 
Urbáne k zeigte sich ein weitere r Zu g besonder s deutlich , der sich schließlic h auch 
unte r den Historiker n durchsetzte , die Geschicht e ansonste n -  zumindes t nac h 
auße n - im Geis t der Lehrbüche r Lenin s un d Stalin s wahrnahme n un d deuteten . 

Amedeo Molná r bracht e seine konfessionelle Auffassung der Historiografi e in der Zeit , die 
uns hier interessiert , am deutlichste n in der Monografi e über Bratr Lukáš und in der fol-
genden Studie zum Ausdruck. Molnár, Amadeo : Eschatologick á naděje české reformace . -
Ders.: Bratr Lukáš. Bohoslovec Jednot y [Bruder Lukas. Der Theologe der Unität] . Prah a 
1948. — Ders.: Eschatologick á naděje české reformac e [Die eschatologisch e Hoffnun g der 
böhmische n Reformation] . In : Od reformac e k zítřku [Von der Reformatio n ins Morgen] . 
Prah a 1956, 11-101. 
Bartoš, Františe k Michálek : Dvě studie o husitských postilách [Zwei Studien über hussiti-
sche Postillen] . Prah a 1955. -  Das für die interessierte n Laien bestimmt e Buch enthiel t die 
beiden älteren Studien Knih y a zápasy [Büche r und Kämpfe] . Prah a 1948, sowie Světci a 
kacíři [Heilige und Ketzer] . Prah a 1949, und war ein Abglanz alter, schon fast vergessener 
Zeiten , an die nur durch kleinere Studien in Zeitschrifte n angeknüpf t werden konnte . 
Die Rezensio n zum ersten Band der „Hussitische n Revolution"  -  Bartoš, Františe k Michálek : 
Husitská revoluce. Díl 1: Dob a Zižkova 1415-1426 [Die Hussitisch e Revolution . Teil 1: Die 
Zeit Zižkas. 1415-1426]. Prah a 1965 - schrieb bezeichnenderweis e Františe k Smahe l und 
nich t Macek oder Graus . Vgl. ČsČ H 14 (1966) 568-571. -  Zur Vorgeschicht e der Heraus -
gabe des Buches etwas verwirrend Bartoš: Vzpomínk y husitskéh o pracovník a 114-117 (vgl. 
Anm. 18). -  Hie r auch eine Anmerkun g (S. 123 f.) darüber , dass eine deutsch e Ausgabe der 
„Hussitische n Revolution"  in Vorbereitun g gewesen sein soll, die aber, wie es heißt , wegen 
des zu großen Umfang s nich t realisiert werden konnte . -  Der zweite Band der „Hussi -
tischen Revolution " erschien 1966 mit dem Untertitel : Vláda bratrste v a její pád 1426-1437 
[Die Herrschaf t der Bruderschafte n und ihr Fall 1426-1437]. 
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H i n t e r de n Floskel n u n d de m ganze n ideologische n Ballast de r Arbei te n von Jose f 
Mace k u n d Frant iše k Grau s verbar g sich ein e reich e faktografisch e Heur is t ik , die 
vor allem auf die Beschreibun g de r soziale n Ersche inunge n u n d materielle n Lebens -
bedingunge n de r städtische n u n d ländliche n Unte r sch ich te n gerichte t war. Wen n 
auc h Václav Vojtíšek in seine m umfangreichen , meh r als hunde r t Seite n umfassende n 
Lektora tsgutachte n z u m zweite n Ban d de r „Geschicht e des Landvo lks " von Grau s 
ein e lange Liste v on Fehlern , Ungenauigke i te n u n d unr icht ige n bzw. zweckgerich -
tete n Lesarte n von Que l le n zusamment rug , lässt sich doc h de r deutl ich e Zu g de r 
„neue n Huss i t en fo r schung " u n d de r ganze n „neue n Mediävist ik " ad fonte s nich t 
übersehen. 2 4 I n diese r Beziehun g stac h vor allem Grau s hervor , de r sich nich t für 
groß e Persönl ichkei te n interessierte , sonder n für die Massen , diese jedoc h über -
raschenderweis e nich t du rc h die Vermit t lun g umfangreiche r Statistiken , sonder n 
du rc h da s Pr ism a v on Einzelfälle n w a h r n a h m , die i h m z u r Kons t ruk t i o n eine r 
manchma l seh r schematische n soziale n „Real i tä t " dienten . Mace k zo g es dagegen 
m e h r zu de n große n Persönl ichkei te n hin , an dere n Schicksa l sich die weltgeschicht -
lich e Kraf t de r Huss i t enbewegun g demons t r i e re n ließ , m a n abe r auc h übe r die 
Abhängigkei t de r H e l d e n - H u s ' , Zižka s ode r P r o k o p de s G r o ß e n - von de n „revo -
lu t ionäre n Massen " u n d übe r ihr e Klassens tandpunkte , Interesse n u n d Sehnsücht e 
diskut iere n konn te . 

I m Schatte n diese r beide n mächt igste n u n d markantes te n Vertrete r de r tschechi -
sche n Mediävisti k beganne n gegen E n d e de r 1950er Jahr e Angehör ig e eine r neue n 
Genera t io n ihr e erste n Text e zu publizieren , die sich auf d e m sichere n Terrai n eine r 
faktografische n Geschichtsschre ibun g bewegten . Sie w idme te n ihr e Aufmerksam -
kei t vor allem analytischen , quel lenkri t ische n Studien , in dene n die marxistisch e 
Rhe to r i k u n d de r Marxismu s als solche r übe rhaup t kein e Roll e spielten . D a d u r c h 
sicherte n die frühe n Studie n von Iva n Hlaváček , Jiř í Kejř , Frant iše k Hof fman n 

Vgl. dazu neuerding s die Beiträge in dem Sammelband : Beneš, Zdeneh/Jiroušek,  Bohu -
mil IKostlán,  Antoní n (Hgg.) : Františe k Grau s -  člověk a histori k [Františe k Grau s -
Mensc h un d Historiker] . Prah a 2004. -  Cechura, Jaroslav: Františe k Grau s jako vítěz. 
(Dějin y venkovského lidu v Čechác h v dob ě předhusitsk é 2) [Františe k Grau s als Sieger. 
(Geschicht e des Landvolk s in Böhme n in der vorhussitische n Zei t 2)] . 69-82. -  Pokorná, 
Magdalena : Františe k Graus . Dějin y venkovského lidu v Čechách , díl II . Zázna m z dis-
kusí na presidiu ČSAV (edice ) [Františe k Graus . Geschicht e des Landvolk s in Böhmen , 
Teil IL Protokol l der Diskussione n im Präsidiu m der Tschechoslowakische n Akademi e der 
Wissenschafte n (Edition)] . 193-200. -Kostlán,  Antonín : Františe k Grau s ve světle několik a 
dokument ů [Františe k Grau s im Licht e einiger Dokumente] . In : Beneš/ Jiroušek I Kostlán 
(Hgg.) : Františe k Grau s -  člověk a histori k 149-181, 164-166. -  Vgl. zu Grau s jetzt auch die 
bemerkenswert e Studi e von Hrubý,  Karel : Zkušenos t omylu . Nesnadn á cesta profesor a 
Františk a Graus e z ideologickéh o zajetí [Di e Erfahrun g des Irrtums . De r schwierige Weg 
des Professor s Františe k Grau s aus der ideologische n Gefangenschaft] . In : Soudob é dějiny 
11 (2004) H . 3, 61-82. 
Hlaváček,  Ivan : Husitsk é sněm y [Di e hussitische n Landtage] . In : Sborní k historick ý 4 
(1956)71-109 . 
Nebe n Zeitschriftenbeiträge n vgl. Kejř, Jiří : Dvě studie o husitské m právnictv í [Zwei Stu-
dien über die hussitisch e Rechtswissenschaft] . Prah a 1954. -  Ders.: Právn í život v husitské 
Kutn é Hoř e [Da s Rechtslebe n im hussitische n Kuttenberg] . Prah a 1958. -  Ders.: Stát , 
církev a společnos t v disputacíc h na pražské universit ě v době Husov ě a husitské [Staat , 
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u n d Jarosla v M e z n í k 2 8 die Kont inu i tä t zu r Geschichtsschre ibun g de r Ers te n Repu -
blik. Di e de n Städte n vor u n d währen d de r Revolu t io n gewidmete n Arbei te n griffen 
die damal s aktuelle n Anregunge n de r quant i ta t ive n his torische n Sozialforschun g 
auf, die abe r weit meh r strukturalist isc h als marxistisc h inspirier t waren . 2 9 

Di e Öffnun g de r tschechische n Historiografi e gegenübe r de r internat ionale n 
For schun g an de r Wend e v on de n 1950er zu de n 1960er Jahre n zwan g auc h die 
Koryphäe n de r mediävistische n Forschung , nac h neue n Wegen zu suchen . Grau s 
u n d Mace k ha t te n scho n früh zu ahne n begonnen , dass es no twend i g w e r d e n würde , 
sich von de n Schematisme n des his torische n Material ismu s u n d eine r allzu enge n 
Ausr ich tun g auf die nat ional e Geschicht e zu lösen , w ü r d e doc h beide s die tschechi -
sch e Mediävist i k n u r in die Isolat io n führe n u n d hinte r de r Mediävist i k Westeuropa s 
zurückble ibe n lassen . Frant iše k Grau s entdeckt e dahe r die soziale Bedingthei t de r 
Kons t ruk t i o n des Hei l ige n in merowingische n Legende n als neue s T h e m a für sich 
u n d verlo r a m vorhussi t ische n B ö h m e n u n d an de r Huss i t enbewegun g allgemei n da s 
Interesse. 3 0 Jose f Mace k publ izier t e zwar die ganze n 1960er Jahr e h indu rc h n o c h 
Huss i tenmonograf ien , mi t dere n Hilf e er „de n Massen " die kanonisch e Auslegun g 
de r revolu t ionäre n Huss i t enbewegun g vermittel te , sein eigentliche s wissenschaft -
liche s Interess e r ichtet e er abe r auf groß e europäisch e Themen , auf die radikal e 
Reformat io n u n d erstaunlicherweis e auc h auf die Renaissance , dere n Wesen er im 
Geist e eine s imme r n o c h o r t h o d o x e n Marxismu s mi t Hilf e wirtschaftliche r Fak to re n 
zu erkläre n versuchte . 3 1 

Kirch e un d Gesellschaf t in den Disputatione n an der Prage r Universitä t in der Zei t des Jan 
Hu s un d der Hussiten] . Prah a 1964. 
Hoffmann,  František : Litomyš l v husitské m revoluční m hnut í [Leitomisch l in der revolu-
tionäre n Hussitenbewegung] . In : Sborní k příspěvků k dějinám Litomyšl e a okol í [Beiträge 
zur Geschicht e von Leitomisch l un d Umgebung] . Pardubic e 1959, 33-105. -  Ders.: Jihlava 
v husitské revoluc i [Iglau in der Hussitische n Revolution] . Havlíčků v Brod 1961. 
Mezník,  Jaroslav: Vývoj cen y ren t a rentovéh o vlastnictví v Brn ě ve 14. a 15. stolet í [Di e 
Entwicklun g des Preise s der Rente n un d des Rentbesitze s in Brun n im 14. un d 15. Jahr -
hundert] . In : Sborní k prac í Filosofick é fakulty Brněnsk é universit y 7 (1960) 203-233 . -
Ders.: Hnut í řemeslník ů a chudin y v Brn ě roku 1378 [Di e Bewegung der Handwerke r un d 
Armen 1378 in Brunn] . In : ČsČ H 9 (1961) 637-651 . — Ders.: Brněnsk ý patriciá t a boje o 
vládu města ve 14. a 15. stolet í [Da s Brünne r Patrizia t un d die Kämpf e um die Stadt -
herrschaf t im 14. un d 15. Jahrhundert] . In : Brno v minulost i a dne s 4 (1962) 249-349 . 
Mezník s deutlich e Neigun g zum Strukturalismu s wird von Hoffman n allerding s wohl doc h 
etwas überschätzt . Hoffmann,  František : Jarosla v Mezní k a historiografick ý Struktura -
lismus [Jarosla v Mezní k un d der historiografisch e Strukturalismus] . In : Ad vitam et hono -
rem . Profesor u Jaroslavu Mezníkov í přátel é a žáci k pětasedmdesátý m narozeniná m [Fü r 
Professo r Jarosla v Mezní k von seinen Freunde n un d Schüler n zum fünfundsiebzigste n 
Geburtstag] . Brn o 2003, 21-33 . 
Wohl nu r aus Zweckdenke n un d sicher unte r dem Druc k äußere r Umständ e wandt e Grau s 
sich End e der 1960er Jahr e noc h einma l den Hussite n zu. Vgl. Graus, František : Krize 
středověk u a husitstv í [Di e Krise des Mittelalter s un d die Hussitenbewegung] . In : ČsČ H 17 
(1969) 507-526. -  Englisch : Th e Crisis of th e Middl e Ages and th e Hussites . In : Ozment, 
Steven E. (Hg.) : Th e Reformatio n in Medieva l Perspective . Moder n Scholarshi p on Euro -
pean History . Chicag o 1971, 77-103. -  Graus, Františe k (Hg.) : Naš e živá a mrtvá minulos t 
[Unser e lebendige un d tot e Vergangenheit] . Prah a 1968. 
Di e wichtigsten Arbeiten in diesem Zusammenhan g sind Macek,  Josef: Tyrolská selská 
válka a Micha l Gaismai r [De r Bauernkrie g in Tiro l un d Michae l Gaismair] . Prah a 1960. -
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Obwoh l es Anfang der 1960er Jahr e den Anschei n hatte , dass die schematisch e 
Interpretatio n der Geschicht e des Feudalismu s auf dem Rückzu g war un d dass 
„di e im Wesentliche n passive, methodisc h un d sachlich nich t imme r gerechtfertigt e 
Weiterentwicklun g der Aussagen der Klassiker"32 vor allem eine Phas e schwanken -
der, wenngleic h unumgängÜche r kleine r Schritt e der marxistische n Historiografi e 
war, sollte doc h gerade die Hussitenbewegun g im Bewusstsein des Volkes in ihre r 
ursprünglichen , reinen , vom Revisionismu s freien For m erhalte n bleiben . Erlaub t 
war lediglich Epigonentum , das sich in einer Regionaüsierun g der Hussiten -
geschicht e widerspiegelte. 33 Ein wirkliche r Bruc h mit der bisherigen Konzeptio n der 
revolutionäre n Hussitenbewegun g war hingegen unerwünscht . 

Mocht e es den Koryphäe n auch scheinen , dass die Hauptgefah r für ihre Inter -
pretatio n der Hussitenbewegun g von Seiten eine r mögliche n Rückkeh r des idealisti -
schen Hussitenverständnisse s der Erste n Republi k droht e -  weshalb sie die Heraus -
gabe der „Hussitische n Revolution " von Barto š jahrelan g verhinderte n - , kam der 
Angriff auf ihre Konzeptio n doc h unerwarte t von links, aus dem Milieu des „häre -
tische n Marxismus" . Im philosophische n Diskur s beganne n sich nac h den Ent -
hüllunge n Chruščev s über den Personenkul t Stalin s un d die „Deformatione n des 
alten Regimes " End e der 1950er Jahr e unorthodox e Zugäng e zu entwickeln , dere n 
Ziel es war, den verflachte n un d gedanklic h im Dogmatismu s befangene n Marxismu s 
zu neue m Leben zu erwecken. 34 Gerad e in den Diskussione n polnischer , ungarische r 
un d mit einiger Verspätun g auch tschechische r Philosophe n ist deshalb der erste 
Impul s für die Entstehun g der neue n Konzeptio n eine r Hussitische n Revolutio n zu 
suchen , die Rober t Kalivoda in seinem Buch „Di e hussitisch e Ideologie " formulier t 
hat . 

Ander s als Mace k un d Grau s übernah m Kalivoda die traditionelle n Schemat a der 
Klassiker des Marxismu s nicht . In Gegenpositio n zu Friedric h Engels un d der mar -
xistischen Dogmatik , der zufolge der deutsch e Bauernkrie g als die erste bürgerlich e 
Revolutio n zu gelten hatte , stellte er die These auf, die Hussitisch e Revolutio n sei die 
erste bürgerlich e Revolutio n der europäische n Geschicht e gewesen. Kalivoda bezog 
sich bei der Relativierun g von Engels auf die Diskussio n sowjetischer Historike r 

Ders.: Italská renesanc e [Die italienisch e Renaissance] . Prah a 1965. -  Ders.: Cola di Rienzo . 
Prah a 1965. 
So Smahel,  František : Přehle d českého bádán í o renesanc i a humanism u [Überblic k über die 
tschechisch e Forschun g zur Renaissanc e und zum Humanismus] . In : ČsČ H 9 (1961) 265-
279, hier 275. 
Vgl. zum Beispiel Anděl, Rudolf: Husitstv í v severních Čechác h [Die Hussitenbewegun g in 
Nordböhmen] . Liberec 1961. 
Daz u ausführlich für das tschechische , polnisch e und ungarisch e Milieu Kopeček, Michal : 
Hledán í ztracenéh o smyslu revoluce. Počátk y marxistickéh o revizionismu ve středn í 
Evropě 1953-1960 [Die Suche nach dem verlorene n Sinn der Revolution . Die Anfänge des 
marxistische n Revisionismu s in Mitteleurop a 1953-1960]. Unveröff . Diss. Prah a 2005. 
Wie Josef Válka betont , hat Kalivoda im Gegensat z zu den meisten Historiker n seiner 
Generatio n nie eine stalinistisch e Phase des Zugangs zur Geschicht e durchgemacht . Válka, 
Josef: Kalivodovo historick é myšlení [Kalivodas historische s Denken] . In : Historicko-filo -
zofické dílo Robert a Kalivody [Das historisch-philosophisch e Werk Rober t Kalivodas]. 
Olomou c 2000, 6-22, hier 7. 
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z u m bürgerl iche n Cha rak te r de s deutsche n Bauernkriege s au s de r Mi t t e de r 1950er 
Jahre . E r selbst n a h m in diese m Strei t ein e meh r ode r wenige r neutral e Posi t io n ein , 
ü b e r n a h m jedoc h die Argumenta t ion , Engel s hab e de n deutsche n Bauernkr ie g ledig-
lich im Z u s a m m e n h a n g mi t de r En t s t ehun g de r bürgerl iche n Ideologi e als erst e bür -
gerlich e Revolu t io n bezeichnet , nich t jedoc h in Bezu g auf da s soz ia lökonomisch e 
Wesen eine r bürger l iche n Revolu t io n an sich . I n diese m Sinn e wand t e Kalivod a 
die Theor i e de r frühbürgerl iche n Revolu t io n auf die Huss i t enbewegun g an . Sein e 
K o n z e p t i o n fasste er in sech s P u n k t e , 3 6 die die bisherige marxistisch e In te rpre ta t io n 
de r Huss i t enbewegun g in vieler Hins ich t in Frag e stellten . Zugleic h war abe r auc h 
Kalivoda s Ansa t z nich t gan z frei v o m damalige n Schematismu s u n d beruht e in er-
hebl iche m M a ß e auf deklarative n Thesen , 3 7 dere n Gebrauc h Kalivod a in de n Dis -
kuss ione n sowjetische r Hi s to r ike r übe r da s Wesen bürgerl iche r Revolu t ione n n o c h 
kritisier t hat te . 

Di e G r ü n d e für de n Ausbruc h de r Huss i t i sche n Revolu t io n sah Kalivod a wie 
Mace k u n d Grau s in de r „erste n Kris e des Feuda l i smus" . 3 8 I m Einklan g mi t de r 
ursprüngl iche n K o n z e p t i o n v on Grau s n a h m er an, 3 9 dass die Kris e de s Feudalis -
mu s Folg e de r „ D u r c h d r i n g u n g de r feudale n Ö k o n o m i e mi t de r einfache n Waren -
p r o d u k t i o n " gewesen sei. Ander s als Grau s war er allerding s de r Ansicht , dass die 
Anfäng e diese r Kris e bis in s früh e 13. J a h r h u n d e r t zurückre ich ten . Di e J a h r h u n d e r t e 
während e erst e Kris e des Feudal ismu s dient e in Kalivoda s In te rpre ta t ionsmodel l als 
Ursach e für die Albigenserkriege , für de n Aufstan d Arno l d von Brescia s u n d Fr a 
Dolc inos , für die „ E r h e b u n g de r Volksmassen " zu Begin n des 14. J ah rhunder t s in 
F lander n sowie in de r Endphas e für alle „Revo lu t ionen " (un d ebe n nich t meh r n u r 
„revolut ionäre n Bewegungen" ) de s späte n Mittelalter s -  also für die Jacquerie , die 
Kämpf e zwische n H a n d w e r k e r n u n d Patr iz ier n in F lo ren z u n d in de n deutsche n 
Reichsstädten , de n Aufstan d von J o h n Ball u n d Wat Tyler , die Hussi t i sch e Revo -

Kalivoda, Robert : Husitsk á ideologie [Di e hussitisch e Ideologie] . Prah a 1961, 69-79. 
Fü r schematisc h -  auch für ihre Entstehungszei t -  halt e ich vor allem Kalivoda s Interpreta -
tion der so genannte n einfache n Zirkulatio n in der Feudalgesellschaf t un d dere n Bedeutun g 
dafür, dass das Bürgertu m die parasitär e Stellun g der Kirch e un d die bäuerlich-plebejische n 
Schichte n in Stad t un d Lan d die parasitär e Stellun g der weltliche n Feudalherre n erkenne n 
konnten . Ähnlic h schematisc h erschein t mir die Charakterisierun g der revolutionäre n 
Bewegungen des 13. un d 14. Jahrhundert s als Bewegungen mit entwede r ausgeprägt bür -
gerlich-oppositionelle m ode r aber überwiegen d bäuerlich-plebejische m Charakter . 
Kriti k an der Krisentheori e kam dagegen aus Polen . Vgl. Maleczyňska,  Ewa: Ruc h husyck 
w Czechac h i w Polsc e [Di e Hussitenbewegun g in Böhme n un d in Polen] . Warszawa 1959. 
— Maleczyňsk a bemüht e sich nich t nu r (mi t eher geringem Erfolg) , die große Bedeutun g der 
Hussitenbewegun g für Pole n nachzuweisen , sonder n zog auch die These von der Krise des 
Feudalismu s in Zweifel un d äußert e offen die Meinung , diese These entspring e allein dem 
Dogmatismu s un d einem geistlosen Kleben an den Werken der Klassiker des Marxismus -
Leninismus . Mace k reagiert e darau f mit seiner vielleicht kämpferischste n Rezensio n der 
1950er un d 1960er Jahr e (in : ČsČ H 9 [1961] 82-90) un d wies Maleczyňska s Kriti k in sehr 
emotionale m Ton zurück : „[... ] ich verwahre mic h dagegen [...] lehn e die Vorwürfe des 
Dogmatismu s un d Schematismu s ab" ebenda 84. 
Daz u ausführlic h Nodl,  Martin : Františe k Grau s -  Proměn y pojet í krize pozdníh o středo -
věku [Františe k Grau s -  Di e Wandlunge n im Begriff der Krise des Spätmittelalters] . In : 
Beneš/Jiroušek/ Kostlán (Hgg.) : Františe k Grau s -  člověk a histori k 99-118 (Anm . 24). 
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lut ion und schließlich auch den deutschen Bauernkrieg. Alle diese Revolut ionen 
stellten Kalivoda zufolge „eine unun te rb rochene Kette blutiger Klassenkonfl ikte" 
dar, 

[...] in denen die „harmonische Gesellschaftsstruktur" des Feudalismus zusammenbrach und 
sich der Zerfall der Feudalordnung ankündigte. Keiner dieser Konflikte führte vorläufig zur 
Beseitigung des Feudalismus und zur Errichtung einer neuen Gesellschaftsordnung. Alle sind 
sie jedoch gesetzmäßige Produkte der Herausbildung jener Kräfte, die mit unerbittlicher 
Notwendigkeit dann in den ersten bürgerlichen Revolutionen zur Beseitigung des Feudalismus 
führen, die das Banner des antifeudalen Kampfes vom deutschen Bauernkrieg übernahmen, 
den Revolutionen in den Niederlanden und in England. 

Innerhalb der „ersten Phase der Krise des Feudal ismus" kam nach Kalivoda der 
Hussi t ischen Revolut ion und dem deutschen Bauernkrieg jedoch eindeutig die g röß-
te Bedeutung zu, die er d a r u m als „revolutionäre Konflikte höheren Typs" bezeich-
nete. Dabei sei es in der Hussi t ischen Revolut ion erstmals z u m „Klassenkrieg des 
europäischen Feudalismus gegen das Z e n t r u m der antifeudalen Revolu t ion" u n d 
z u m „ersten Intervent ionskrieg im eigentlichen Sinne des Wor tes" gekommen, eine 
Erscheinung, die später alle bedeutenderen europäischen Revolut ionen begleiten 
sollte.41 

In Oppos i t i on zu Graus lehnte Kalivoda die spätere, w e n n auch nu r vorsichtige 
Relativierung der Konzep t ion einer allgemeinen Krise des Feudalismus ab, 'weil 
dadurch seine These in Frage gestellt w o r d e n wäre, dass die Huss i t enbewegung auf 
die Beseitigung des Feudalismus ausgerichtet gewesen u n d deshalb als bürgerl iche 
Revolut ion zu charakterisieren sei.42 In einen Gegensatz zu Graus geriet Kalivoda 
auch hinsichtlich der Einschätzung der sozialen Stellung der Bauern in der vo rhus -
sitischen Gesellschaft. Ausdrückl ich berief er sich dabei auf N o t i z e n Kur t Konrads , 
der vor dem Krieg im Widerspruch zu Jan Slavík behaupte t hat te , dass es in vor-
hussitischer Zeit zu einer gewissen Verbesserung der Lage der Bauern gekommen 
sei, vor allem was deren rechtlichen, teilweise aber auch was deren ökonomische 
Stellung betroffen habe. Diese Verbesserung sei jedoch eine Folge des Kräftemessens 
zwischen den Klassen, also des Klassenkampfes gewesen, der natürl ich nicht zur 
Beseitigung der Ursachen für die Revolut ion habe führen können . Wichtig war dabei 
für Kalivoda, dass die Hussi t ische Revolut ion nicht aus sozialer N o t heraus entstan-
den war, die er nu r als eine von vielen mögl ichen Ursachen für die Eskalat ion von 
Klassenkämpfen ansah.43 

Dass Kalivoda mit Hilfe der Aufzeichnungen Kur t Konrads argumentier te , war 
kein Zufall. Er ahnte dabei nicht, dass diese Aufzeichnungen gar nicht authentisch 
waren, sondern eine falsifizierende For t führung der Gedankengänge Konrads dar-
stellten.44 Die Berufung auf Konrad bo t Kalivoda die Möglichkeit , sich z u m Vor-

Kalivoda: Husitská ideologie 57 (vgl. Anm. 36). 
Ebenda 58. 
Ebenda 131, Anm. 86. 
Ebenda 124, Anm. 69. 
Konrad war 1941, erst 33-jährig, gestorben und hatte das Manuskript einer „Geschichte der 
Hussitischen Revolution" im Arbeitsstadium hinterlassen. Aus seinen Aufzeichnungen 
stellte Rudolf Beck eine Druckfassung zusammen, die jedoch nach der Emigration Becks 
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kriegsmarxismu s zu bekenne n un d den schematischen , nich t ursprüngliche n Cha -
rakte r der Konzeptio n der revolutionäre n Hussitenbewegun g anzugreifen . Da s 
Vermächtni s von Kur t Konra d herauszustellen , barg jedoch gewisse Risiken , den n 
Konrad s Überlegunge n waren voller Widersprüche . Kalivoda war sich dessen auch 
sehr wohl bewusst un d bemüht e sich deshalb darum , die Widersprüch e unte r Ver-
weis auf den unfertige n Charakte r von Konrad s Manuskrip t un d auf dessen Beein-
flussung durc h die Sekundärliteratu r herunterzuspielen . Mi t dieser Argumentatio n 
lehnt e er Konrad s These ab, die Hussitenbewegun g sei zwar der Höhepunk t der 
ersten Phas e der langen Krise des Feudalismu s gewesen, aus der schüeßÜc h der 
Kapitalismu s hervorgegange n sei, habe jedoch im Gegensat z zum deutsche n Bauern -
krieg noc h nich t den mittelalterliche n Horizon t abgestreift . De r Bezug auf Konra d 
war Kalivoda so wichtig, dass er sogar behauptete , Konra d hätt e in der Endfassun g 
seiner „Hussitische n Revolution " dieses Urtei l ganz sicher wieder aufgegeben un d 
den Hussite n ein qualitati v höhere s Niveau , vergleichbar mit dem des deutsche n 
Bauernkrieges , zugesprochen. 45 Zude m konstatiert e er, Konra d habe auf der Grund -
lage der zu seiner Zei t bekannte n Tatsache n die „selbstständig e bäuerlich-plebejisch e 
Strömun g des revolutionäre n Hussitismus " noc h nich t aufdecke n un d dahe r auch 
nich t die „selbstständig e bäuerlich-plebejisch e Klassenfraktio n in den Anfängen des 
revolutionäre n Tabor " bei seinen Erwägunge n berücksichtige n können. 4 6 In diesem 
Zusammenhan g gestand Kalivoda die Autorschaf t der Thes e über die Strukturierun g 
der hussitische n Linke n eindeuti g Josef Mace k zu, wenngleic h er in den Detail s auch 
in diesem Punk t nich t mit Mace k übereinstimmte . Nac h Kalivoda war nämlic h das 
Tabo r Zižka s un d späte r Prokop s nu r die radikal e Strömun g des oppositionelle n 
bürgerliche n Hussitismus , die nac h der „Liquidierun g des bäuerlich-plebejische n 
Flügel s der Revolution , der in den Jahre n 1419 bis 1421 die führend e Rolle in der 
Geschicht e Tabor s gespielt hatte" , an Stärke gewonne n habe . De r „eigentlich e Ker n 
der hussitische n Linken" , der sich qualitati v von der bürgerliche n Oppositio n unter -
schiede n habe , sei jedoch gerade in jenem bäuerlich-plebejische n Flüge l zu sehen , 
den n nu r dieser habe sich um die „vollständig e Beseitigun g der feudalen Ge -
sellschaftsordnung , um die Schaffun g einer klassenlosen Gesellschaft " bemüht . 7 

Diese s Zie l habe der bäuerlich-plebejisch e Flüge l in der Zei t seiner Herrschaf t in die 
Praxis umgesetz t un d in seiner revolutionäre n Ideologi e zum Ausdruc k gebracht . In 

nich t veröffentlich t wurde. Kalivoda, Macek und Grau s wussten nicht s von der Beck'schen 
Bearbeitun g und glaubten , als sie das Manuskrip t einsahen , Konrad s ursprüngliche n Text 
vor sich zu haben . Erst 1964 gab Rostislav Nový eine textkritisch e Editio n von Konrad s 
Aufzeichnunge n heraus . Konrad, Kurt : Dějiny husitské revoluce. Literárn í pozůstalos t 
K. Konrád a [Geschicht e der Hussitische n Revolution . Der literarisch e Nachlas s K. Konrads] . 
Hg. von Rostislav Nový.  Prah a 1964. -  Vgl. Smahel,  František : Husitsk ý věk v pojetí 
Robert a Kalivody [Die hussitische Epoch e in der Vorstellung Rober t Kalivodas]. In : Histo -
ricko-filozofick é dílo Robert a Kalivody 29 (vgl. Anm. 35). 
Kalivoda: Husitsk á ideologie 124, Anm. 67 (vgl. Anm. 36). 
Ebenda 63-64, 129-131, Anm. 83. -  Nu r in Andeutunge n finden sich bei Kalivoda positive 
Wertungen einiger Erkenntniss e aus der „Hussitische n Revolution " von Jan Slavík, wobei 
er vor allem die Punkt e betont , in denen Konra d an Slavík anknüpfte , beziehungsweise die 
Punkte , in denen Slavík in Konflikt mit Pekař geriet. 
Kalivoda: Husitsk á ideologie 66 (vgl. Anm. 36). 



166 Bohemia Band 47 (2006/07) 

dieser ersten Phas e der Revolutio n seien „di e Armen " zum „Hegemo n der ganzen 
revolutionäre n Bewegung" geworden . Da s aktive Auftrete n der Armen markier e 
den Höhepunk t in der Entwicklun g der Hussitische n Revolution . Damal s habe sich 
„zu m ersten Ma l in der Weltgeschicht e eine selbstständige bäuerlich-plebejisch e 
Fraktio n gebildet , die sich aus den Fesseln des Sektierertum s befreit" habe . 

Da s umfangreich e letzte , inhaltlic h jedoch zentral e Kapite l der „Hussitische n 
Ideologie " stellt den originelle n Versuch eine r Rekonstruktio n der Ideologi e des 
„bäuerlich-plebejische n Flügel s der Revolution " auf der Grundlag e winziger un d 
unzusammenhängende r Fragment e dar. Auf der analytische n Eben e handel t es sich 
dabe i zwar um die fragwürdigste Passage des Buches , auf der konzeptionelle n Eben e 
geht es jedoch um eine bewusste Abkehr von den ältere n Interpretationsansätzen , 
die den Taborite n unte r Zižka un d Proko p die Hauptroll e in der Hussitische n Re-
volutio n zugeschriebe n hatten . Kalivoda rückt e dagegen die radikale , bäuerlich-ple -
bejische Phas e der Revolutio n in den Mittelpunkt . Detailliert , doc h in methodolo -
gisch zweifelhafter Weise versucht e er zu zeigen, dass jene bäuerlich-plebejisch e 
radikal e Phas e der Revolutio n gedanklic h in vielerlei Hinsich t an die spätmittelalter -
üche n häretische n Bewegungen angeknüpf t habe -  wohingegen Mace k behaupte t 
hatte , der bäuerlich-plebejisch e Radikalismu s sei eine autochthon e Erscheinun g 
gewesen. Gerad e aus diesem Grun d sei diese Phas e zu den damalige n Ausdrucks -
forme n der ersten Krise des Feudalismu s zu rechnen . Nich t nu r in diesem Kapitel , 
sonder n auch in den Kapiteln , die dem bürgerliche n Hussitismu s gewidmet sind, 
wendet e sich Kalivoda explizit gegen die Abwertun g der bürgerliche n Historiografi e 
durc h Grau s un d Macek . Er zögert e nich t -  un d das ist wieder ein Zeiche n der 
Diskontinuitä t - , mit der marxistische n un d nichtmarxistische n Literatu r zu pole -
misieren un d einen erhebliche n Teil der Argument e für sein Konzep t auf diese 
Polemi k zu gründen . Di e ältere Forschun g nich t einfach zu übergehe n un d die 

Paradoxerweis e hat Kalivoda diese Method e in den 1970er Jahre n zum Teil wieder auf-
gegeben und seinen Argumentationssti l grundlegen d geändert . Wenn er sich noch in der 
„Hussitische n Ideologie " sehr detaillier t mit den Ansichten der älteren Literatu r auseinan -
der setzte, häufig lange Zitat e aus ihr übernah m und zu ihnen kritisch Stellung bezog oder 
gegebenenfalls Argument e für seine Schlussfolgerungen aus ihnen ableitete -  denn ander s 
als Josef Maceks in seinen frühen Arbeiten gab er die Quellen seiner gedankliche n Kon-
struktione n immer genau an -  trat in seinen in den 1970er und 1980er Jahre n publizierte n 
Studien die kritische Reflexion in den Hintergrund , um ausgesproche n subjektiven Urteile n 
und mit großer Gest e hingeworfene n Visionen Platz zu machen . Dieser Wandel in Kali-
vodas Argumentationsweis e hing sicherlich damit zusammen , dass er in den 1970er und 
1980er Jahre n immer wieder zu seiner Vorstellung einer „permanente n Revolution"  zu-
rückkehrte,  also einer Revolution , die erst mit dem gescheiterte n Ständeaufstan d 1620 zum 
Abschluss gekomme n sei. Fü r die Entwicklun g dieses Konzepte s bot sich jedoch keine 
Möglichkeit , mit der älteren Literatu r zu polemisieren , wie er das in der „Hussitische n 
Ideologie " getan hatte . Verglichen mit der Zeit zwischen 1419 und 1434 war die For -
schungsliteratu r zur zweiten Hälfte des 15. und dem Beginn des 16. Jahrhundert s recht 
dürftig und konzeptionel l nich t verankert . Aus diesem Grund e nahm Kalivoda auch die 
beiden Monografie n von Winfried Eberhar d über diesen Zeitrau m mit solcher Begeisterun g 
auf, denn mit ihnen konnt e er seine Konzeptio n einer „langen böhmische n Reformation " 
untermauern . Vgl. Kalivoda, Robert : Nový přístup k „pohusitskému " vývoji husitství. Ke 
knihám Winfrieda Eberhard a Konfessionsbildun g und Ständ e in Böhme n 1478-1530 a Mo-
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nichtmarxist isch e For schun g nich t in Bausc h u n d Bogen zu ve rdammen , sonder n 
sich ernsthaf t mi t ih r auseinande r zu setzen, 4 9 bedeutet e eine n konzept ione l le n 
D u r c h b r u c h für die tschechisch e marxistisch e Mediävisti k u n d erschüt ter t e sie in 
ihre n Grund lage n weit meh r als die Thes e vom frühbürgerl iche n Charak te r de r H u s -
sitische n Revolut ion . 

Kalivoda s Hauptanl iegen , de r marxist ische n Historiografi e eine n neue n Impul s zu 
geben , inde m er mi t de r „Huss i t i sche n Ideologie " v on de r schematische n An -
w e n d u n g de r Klassiker de s Marxismus-Leninismu s abrückte , weil er e rkann t hat te , 
dass diese de r mittelalterliche n Realitä t nich t gerech t wurde , u n d ein e Konzep tua -
Üsierun g de r Revo lu t io n u n d de r r evo lu t ionäre n Prozess e au f marxis t ische n 
Grund lage n (abe r nich t leere n Thesen ) entwickelte , fiel jedoc h nich t auf f ruchtbare n 
Boden . 5 0 U n t e r de n Mediäviste n fand sich in de n 1960er Jah re n k a u m jemand , de r 
sich v on Kalivod a wirkl ich hät t e beeinflusse n lassen u n d sich u m ein e Weiter -
entwicklun g eine s u n o r t h o d o x e n Marxismu s b e m ü h t hät te . A u s n a h m e n bildete n 
lediglich Frant iše k Šmahe l u n d Jose f Válka, die jedoc h Kalivod a keineswegs unkr i -
tisch bewunder ten . 5 1 D i e übr ige n Mediäviste n lehnte n Kalivoda s „Hussi t i sch e Ideo -

narchi e un d Widerstan d [Ein neue r Zugan g zur „nachhussitischen " Entwicklun g der 
Hussitenbewegung . Z u den Bücher n von Winfried Eberhar d „Konfessionsbildun g un d 
Ständ e in Böhme n 1478-1530" sowie „Monarchi e un d Widerstand"] . In : Studi a Comenian a 
et Historic a 15 (1985) Nr . 29 105-115. -  Ebens o begeistert äußert e er sich zu der umfang -
reiche n Studi e Amede o Molnár s über Bedřic h ze Strážnice . Molnár, Amedeo : Táborsk ý 
kněz a hejtma n - Bedřic h ze Strážnic e [Ein taboritische r Prieste r un d Hauptman n - Bedřic h 
ze Strážnice] . In : Ders.: N a rozhran í věků. Cest y reformac e [An der Zeitenwende . Di e 
Wege der Reformation] . Prah a 1985, 23-112. Daz u Kalivoda, Robert : O nástup u reforma -
ce a o konc i Tábora . N a okraj nové Molnárov y knih y o cestác h reformac e [Übe r den Beginn 
der Reformatio n un d das End e Tábors . Z u Molnár s neue m Buch über die Wege der 
Reformation] . In : Studi a Comenian a et Historic a 17 (1987) Nr . 33, 106-115. 
Darau f ha t erneu t Františe k Šmahe l hingewiesen . Smahel: Husitsk ý věk v pojet í Robert a 
Kalivody 27 (vgl. Anm . 44). 
Ein e bemerkenswert e Glosse zu Kalivoda s „Hussitische r Ideologie " versteckt e Šmahe l in 
eine r Anmerkung . Smahel: Karlova universit a a husitské revolučn í hnut í 109, Anm . 9 (vgl. 
Anm . 13) „Ma n kan n sagen, dass erst Kalivoda s Arbeit eine grundsätzlich e Diskussio n über 
die Problem e der Krise des Feudalismu s un d der frühbürgerliche n Revolutio n möglich 
macht . Dies e Gelegenhei t sollte von unsere r marxistische n Forschun g genutz t werden. " -
Sollte , wurde sie aber nicht . 
In diesem Zusammenhan g muss beton t werden , dass Františe k Šmahe l scho n bevor die 
„Hussitisch e Ideologie " erschien , dem marxistische n Revisionismu s angehange n hatte . Sein 
Bestreben , sich ganz vom Dogmatismu s Macek'sche r Prägun g freizumachen , dabe i je-
doc h philosophische r Marxis t zu bleiben , ist bereit s in seiner ersten umfangreiche n Arbeit zu 
erkennen , die er 1959 abgeschlossen hatt e un d die bezeichnenderweis e nich t mit einem Zita t 
von Mar x ode r Engels beginnt , sonder n mit Worte n F. X. Šaldas. Smahel,  František : Hu -
manismu s v dob ě poděbradsk é [De r Humanismu s in der Epoch e Georg s von Podiebrad] . 
Prah a 1963, 3. -  Mi t Kalivoda verban d Šmahe l auch sein Herangehe n an die westliche 
Literatur , dere n systematisch e Auswertun g un d das Fehle n eines ideologische n Zugang s im 
Sinn e eines simplen Schwarz-Weiß-Gegensatze s von bürgerliche r un d marxistische r 
Historiografie . Sein 1959 publizierte r Forschungsüberblic k ebnet e den Weg zu eine r offe-
nen un d kritischen , von ideologische n Vorurteile n freien Auseinandersetzun g mit der vor-
handene n Fachliteratur . Vgl. Smahel,  František : Základn í problematik a renesanc e a huma -
nism u [Di e grundlegend e Problemati k der Renaissanc e un d des Humanismus] . In : ČsČ H 7 
(1959) 142-164. 
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logie" entwede r offen ab ode r gingen bewusst über sie hinweg, sei es auf Grun d einer 
völlig ander s geartete n methodologische n Orientierun g ode r -  wie Mace k un d 
Grau s -  in dem Bestreben , Kalivoda s These n als offenkundige m Ausdruc k des mar -
xistischen Revisionismu s jegliche Einflussmöglichkei t zu nehmen . 

Mace k schrieb eine Rezensio n des Buche s für „Rud é právo". 5 2 Dari n begrüßt e er, 
dass Kalivoda eine Lück e geschlossen habe , die „bislan g verhinder t hat , den philo -
sophische n Beitra g des hussitische n revolutionäre n Denken s in seinem ganzen 
Reichtu m zu verstehe n un d zu bewerten. " Zugleic h hielt er Kalivoda viele Un -
zulänglichkeite n vor, insbesonder e die Vernachlässigun g der Rolle von Jan Zelivský 
(Johanne s von Seelau) sowie dessen „völlig falsche Bewertung" . „Genoss e Kalivoda 
glaubt", so Macek , „oft meh r den Worte n als den Taten , er bewerte t meh r das Pro -
gramm als die Aktion . In diesem Ansatz zur Bewertun g der Ideologi e kan n ma n dem 
Auto r allerding s überhaup t nich t zustimmen." 5 3 Bezeichnen d an der Besprechun g 
ist, dass Mace k Kalivoda s Interpretatio n der Hussitenbewegun g als frühbürgerlich e 
Revolutio n un d die Revision des Engels'sehe n Revolutionsbegriff s mit keine m Wort 
erwähnte . 

Di e negative Einstellun g zu Kalivoda un d die Nichtbeachtun g seiner „Hussiti -
schen Ideologie " waren zu Beginn der 1960er Jahr e aber auch auf den zunehmende n 
Überdrus s an dem Them a zurückzuführen , der eine Folge der schematische n un d 
dogmatische n Interpretatione n der Hussitenbewegun g seit Beginn der 1950er Jahr e 
durc h Mace k un d Grau s war. Das s Kalivoda s „Hussitisch e Ideologie " übersehe n 
ode r bewusst übergange n wurde , lag nich t zuletz t an der bis heut e spürbare n Zu -
rückhaltun g der tschechische n Geschichtswissenschaf t gegenüber theoretische n un d 
konzeptionelle n Erwägungen , an ihre r eindeutige n Orientierun g auf eine 
Wahrnehmun g der mittelalterliche n Welt in Kategorie n der Rechts - un d Verwal-
tungsgeschicht e sowie an der Bevorzugun g der politische n Geschicht e gegenüber 
der Sozial-  un d Ideengeschichte . 

In der tschechische n Hussitenforschun g galt Kalivoda s Werk somit gewisser-
maße n als Anomalie , die eine r weiteren Betrachtun g gar nich t wert sei. Gan z ander s 
dagegen war die Reaktio n der westeuropäische n Mediävistik, 55 da Kalivoda s Ge -

Macek,  Josef: O husitské ideologii [Übe r die hussitische Ideologie] . In : Rudé právo vom 
14. März 1962. 
Ebenda. 
Vgl. dazu Nodl,  Martin : Kontinuit a a diskontinuit a české historick é vědy [Kontinuitä t und 
Diskontinuitä t der tschechische n Geschichtswissenschaft] . In : Histori e a politika . Janu 
Křenov í k sedmdesátiná m [Geschicht e und Politik . Jan Křen zum 70. Geburtstag] . Úst í nad 
Labem 2001, 191-208. 
Abseits der marxistische n Geschichtsschreibun g entstande n auch im Westen grundlegend e 
Arbeiten zur Hussitenforschun g - u.a. Frederi k G. Heymann , Matthe w Spinka, Pau l de 
Vooght, Howar d Kaminsk i - , die im tschechische n Milieu jedoch erst in den 1970er und 
1980er Jahre n verstärkt zur Kenntni s genomme n wurden (vor allem de Vooght und Ka-
minski) , also in der Zeit , in der die Hussitenforschun g von der Zeitschrif t „Husitsk ý Tá-
bor" beherrsch t wurde, deren Bände einen ausgezeichnete n Rezensionstei l enthielten . Vgl. 
zu ihrer Geschicht e den nich t sehr gelungenen Oral-History-Versuc h Doubravka, 
Olšáková/  Vybíral, Zdeně k (Hgg.) : Husitsk ý Tábor a jeho postaven í v české historiografi i 
v 70. a 80. letech 20. století [Die Zeitschrif t „Husitsk ý Tábor " und ihre Stellung in der tsche-
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danke n gena u in die K o n z e p t i o n de r Huss i t enbewegun g als eine r s tändische n (bür -
gerlichen ) Revolu t io n passte , die Ferd inan d Seibt in seine m Buc h „Hussi t ica . Z u r 
S t ruk tu r eine r R e v o l u t i o n " 5 6 vertrat , da s vier Jahr e nac h de r „Huss i t i sche n Ideo -
logie" erschien . Seibt war zwar nich t völlig mi t Kalivoda s K o n z e p t i o n de r hussiti -
sche n Ideologi e einverstande n - insbesonder e die differenziert e Charakter is ierun g 
de r Huss i t enbewegun g als ständisc h ode r bürgerl ic h blieb stritti g - , bewerte t e 
Kalivoda s Buc h abe r d e n n o c h seh r positiv. 5 7 U n d auc h Kalivod a war b in eine r Re -
zensio n für da s Wer k des deutsche n Kollegen. 5 8 

Konfront ie r t mi t d e m Misserfol g seine r „Huss i t i sche n Ideologie " bei de n tsche -
chische n His to r ikern , zo g sich Kalivod a in de r zweite n Hälft e de r 1960er Jahr e 
imme r meh r zu rüc k u n d hat t e auc h an de r Öffnun g de r tschechische n Mediävist i k 
z u m Westen nich t meh r teil . Dies e Öffnun g schlu g sich vor allem in vier große n 
internat ionale n Konferenze n - de n „Symposi a Pragensia " -  u n d de r mi t diese n ver-
b u n d e n e n Herausgab e eine r neue n mediävist ische n Zeitschrif t -  „Mediaevali a Bohe -
mica " -  nieder , die frei v on ideologische n Vorurteile n war u n d sich eine r moder -
ne n Geschichtsschre ibun g verpflichte t fühlte . U m s o belastende r w u r d e dahe r nac h 
de r Invas io n v o m August 1968 die U n t e r d r ü c k u n g jegliche r in te l lektue l le r 
Regunge n in de r Mediävisti k empfunde n - ein e U n t e r d r ü c k u n g , die sich gleicher -
maße n gegen die frühere n D o g m a t i k e r r ichtet e wie gegen die geistig unabhängige n 
Mediävisten , die zwische n kri t ische m Marxismus , Struktural ismu s u n d re ine m Posi -
tivismu s oszillierten . 

I m tschechische n akademische n Milie u fand die „Hussi t isch e Ideologie " erst 
Mi t t e de r 1980er Jahr e wiede r gewisse Beachtung , u n d zwar vor allem deshalb , weil 
Kalivod a die Hussi t i sch e Revolu t io n n u n mi t de r Epoch e G e o r g v on Podiebrad s 
verban d u n d als pe rmanen t e Revolu t io n ne u konzipier te , die erst mi t de r Nieder lag e 
des Ständeheer s a m Weiße n Ber g zu E n d e gegangen sei. D e n Impul s zu eine r 

chische n Historiografi e in den 70er un d 80er Jahre n des 20. Jahrhunderts] . Tábo r 2004 
(Husitsk ý Tábor , Supplementu m 2). -  Herausragen d hier nu r die wertvolle, wenn auch in 
vielem polemisch e Reflexion von Čornej . Cornej, Petr : Husitsk ý Tábo r v kontext u české 
historiografi e 70. a 80. let minuléh o stolet í [Di e Zeitschrif t „Husitsk ý Tábor " im Kontex t 
der tschechische n Historiografi e der 70er un d 80er Jahr e des vergangene n Jahrhunderts] . 
15-64. 
Seibt,  Ferdinand : Hussitica . Zu r Struktu r eine r Revolution , Münche n 1965. 
Vgl. Seibt,  Ferdinand : Geistesgeschicht e in der marxistische n Mediaevistik ? In : Zeitschrif t 
für Ostforschun g 12 (1964) 709-720. 
Kalivoda, Robert : Seibtova Hussitic a a husitská revoluce [Seibts Hussitic a un d die Hussitisch e 
Revolution] . In : A U C - H U C P 8 (1967) H . 2, 61-83. Di e Rezensio n bedeutet e einen 
Durchbruc h im Verhältni s der tschechische n Historiografi e zur westdeutsche n Mediävistik . 
Kalivoda ho b hervor , dass Seibt sich als überhaup t erster moderne r deutsche r Historike r in 
der Nachfolg e Friedric h von Bezolds vom nationalistische n deutsche n Zugan g zur Hussi -
tenbewegun g befreit habe . Vorbehalt e äußert e Kalivoda vor allem bezüglich der semanti -
schen Analyse der Begriffe „Sprache " un d „linguarium " sowie insbesonder e der struktu -
ralistisch orientierte n Analyse des Begriffs „communitas" , der den Wande l in den Be-
ziehunge n zwischen den sozialen un d politische n Gruppierunge n im hussitische n Böhme n 
reflektiert e un d Seibt dazu diente , den Gra d der mit der Revolutio n verbundene n struktu -
rellen Veränderunge n einzuschätzen . 
Ein großer Teil seiner Texte aus den 1970er un d 1980er Jahre n liegt als Sammelban d vor. 
Kalivoda, Robert : Husitsk á epoch a a J. A. Komensk ý [Di e hussitisch e Epoch e un d J. A. Co -
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erneute n Deba t t e gab vor allem sein p rovoz ie rende r Essay „Di e Huss i t enbewegun g 
u n d ih r Ausgang in de r Epoch e vor u n d nac h de r Schlach t a m Weiße n Berg", 6 0 auf 
de n Pet r Čorne j in de r damal s für die Mediävisti k maßgebl iche n Zeitschrif t 
„Hus i t sk ý Tábor " (Da s hussitisch e Tabor ) mi t eine r interessante n Aussage z u m G e -
nerat ionenverhäl tni s reagierte : 

Währen d die jüngere Forschergeneratio n (zu der auch ich mich zähle ) sich bemüht , mit eine r 
Rückkeh r ad fonte s traditionel l eingebürgert e Ansichte n zu korrigiere n (häufi g in überau s fak-
tenorientierte n Artikeln) , orientiere n sich die bereit s gereiften Hussitenforsche r auf die zusam -
menfassend e Bearbeitun g ihre r langjährigen Studien. 61 

Čorne j wand t e sich insbesonder e gegen Kalivoda s K o n z e p t i o n de r Huss i t en -
bewegun g als eine r bürger l iche n Revolut ion . Gege n die Thes e von de n p ro tokap i t a -
üst ische n Tendenze n in de r Wirtschaf t des 16. J ah rhunde r t s verwies er vor allem auf 
de n überwiegen d agrarische n Charak te r de s Lande s u n d die Absatzkrise de r große n 
Landgüte r in jene r Zeit . Interessanterweis e verwendet e abe r auc h Čorne j in seine r 
Rezens io n ein e Formul ie rung , die da s in de r damalige n Historiografi e übl ich e D e n -
ken in Schemat a widerspiegelt , als er schrieb , die Hussi t i sch e Revolu t io n „schu f ein e 
Situation , die frühe r ode r späte r in eine n Konflik t zwische n de n Städte n u n d d e m 
Adel h inüberwachse n muss te" . 6 2 H i e r zeigt sich da s für de n klassischen Marxismu s 
charakterist isch e D e n k e n in kausale n Zusammenhängen , die zu no twendige n u n d 
nich t aufzuhal tende n Entwick lunge n führen . 

Kalivod a reagiert e auf Čornej s E inwänd e mi t eine r rech t umfangreiche n An twor t , 
die er in eine r R a n d b e m e r k u n g seine r Rezens io n de s letzte n Buche s von A m e d e o 
Molná r versteckte. 6 3 H i e r bekannt e er sich zu Kur t Konrad , vor allem abe r z u m 
Verständni s de r Huss i t i sche n Revolu t io n v on Ja n Slavík. A u ß e r d e m beklagt e er, dass 
sich un te r de n tschechische n His to r ike r n n ieman d mi t seine m Versuch eine r theore -
tische n Erfassun g de r Huss i t i sche n Revolu t io n beschäftig t habe , auc h Čorne j nicht , 
dessen Kri t i k er im G r u n d e vo l l komme n zurückwies : 

Sofern die hiesigen Historike r zu meine n Lebzeite n noc h Zei t un d Lust finden sollten , sich kri-
tisch un d seriös, d.h . auch theoretisc h mit meine r theoretische n Konzeptio n der Hussiten -
bewegung zu beschäftigen , werde ich natürlic h noc h die entsprechende n Schlussfolgerunge n 
darau s ziehe n können . Ansonste n bleiben die kritische n „Worte " an die Adresse jener, die der 
„Historike r von Beruf" nich t in seine „Zunft " aufgenomme n hat , nu r ein bedauernswerte r 

menius] . Prah a 1992. -  Di e deutsch e Ausgabe der „Hussitische n Ideologie " -  Revolutio n 
un d Ideologie . De r Hussitismus . Köln 1976 - bracht e in konzeptionelle r Hinsich t nicht s 
Neues , den n gegenüber der tschechische n Ausgabe ha t Kalivoda nu r einzeln e Kapite l un d 
innerhal b der Kapite l auch Absätze umgestellt . 
Kalivoda, Robert : Husitstv í a jeho vyústění v době předbělohorsk é a pobělohorsk é [Di e 
Hussitenbewegun g un d ihr Ausgang in der Epoch e vor un d nac h der Schlach t am Weißen 
Berg]. In : Studi a Comenian a et Historic a 13 (1983) Nr . 25, 3-44. 
Husitsk ý Tábo r 6-7 (1983-1984 ) 514. 
Nu r am Rand e sei erwähnt , dass sich in Čornej s Interpretatione n der hussitische n Revo-
lutio n häufig marxistisch e Ansichte n in verschüttete r For m einschleichen , ohn e dass sich 
der Auto r dessen bewusst wäre, wie Františe k Smahe l treffend in eine r Rezensio n zu Čor -
nejs Gesamtdarstellun g der Hussitische n Revolutio n bemerk t ha t (Mediaevali a historic a 
bohemic a 8 (2001) 221). 
Kalivoda: O nástup u reformac e a o konc i Tábor a (vgl. Anm . 48). 
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Ausdruck dessen, dass der „Historike r von Beruf" noch nich t so weit gereift ist, wirklich ein 
Historike r zu sein und wirklich als Historike r zu handeln . 

Bemerkenswer t dabe i ist, dass es Kalivoda gelang, sich über die von Čorne j auf-
gezwungene persönlich e Eben e zu erheben , un d dass er in einer kleinen Glosse Čor -
nejs Studi e über Lipan y positiv bewertete, 65 wenn er ihr auch einen grundlegende n 
Mange l vorhielt , nämlic h die unzureichend e Würdigun g der Annahm e der Kom -
paktate n als Fakto r der Lipany-Krise . 

Ähnlic h wie die „Hussitisch e Revolution " von Barto š un d der vierte Teil des 
„Zeitalter s Geor g von Podiebrads " von Urbáne k in der ersten Hälft e der 1960er 
Jahr e traf die Weiterentwicklun g der „Hussitische n Ideologie " zu einem neuen , 
beton t ständische n Konzep t in den 1980er Jahre n auf ein völlig veränderte s histo -
riografische s Umfeld , das mit der Ideologi e von Mace k un d Grau s kaum noc h etwas 
gemein hatte . Ab Beginn der 1980er Jahr e setzte sich nämlic h in der tschechische n 
Hussitenforschun g Smahel s Theori e von der Hussitenbewegun g als Sonderfal l 
durch . Diese wandelt e sich im Lauf der Zei t zu einem strukturel l verstandene n 
Konzep t der Hussitische n Revolution , das sowohl in Šmahel s „Geschicht e Tabors " 
zum Ausdruc k kam, 66 die auf neue r Quellengrundlag e un d vor allem unte r Nutzun g 
moderne r methodologische r Ansätze Macek s „Tabo r in der revolutionäre n Hussi -
tenbewegung " revidierte , als auch in dem fundamentale n Werk „Di e Hussitisch e 
Revolution", 67 dessen Manuskrip t in der ersten Fassun g bereit s vor 1989 abge-
schlossen war. Wenn Smahe l auch wohl noc h lange von Kalivoda s marxistische m 
Revisionismu s fasziniert war, unterschie d sich doc h seine Konzeptio n der Hussitische n 
Revolutio n grundlegen d von Kalivoda s Verständni s der Hussitenbewegun g als eine r 
frühbürgerliche n Revolution . Unte r den veränderte n Bedingunge n galt die 
Bewertun g der Hussitenbewegun g als frühbürgerüch e Revolutio n allgemein nich t 
meh r als Ausdruc k einer Revision des einstigen Dogmatismus , sonder n lediglich als 
ander e Variant e des marxistische n Schematismus , die auch nich t zu neue n Erkennt -
nissen über die Hussitenbewegun g beitragen konnte . Da s änder t jedoch nicht s an 
der Tatsache , dass die „Hussitisch e Ideologie " Anfang der 1960er Jahr e den stärkste n 
Impul s für eine beinah e paradigmatisch e Wend e in der Interpretatio n der Hussiten -
bewegung gegeben hatte , einen Impuls , der seinerzei t zwar meh r ode r weniger ins 
Leere ging, letzte n Ende s aber doc h die kanonisch e marxistisch e Interpretatio n 
erschüttert e un d so den Weg zu neue n Modelle n un d Konzeptuaüsierunge n ebnete . 

Aus dem Tschechische n von Stepha n Niedermeie r 

Ebenda 112 f., Anm. 9. 
Čornej, Petr : Lipany ve svědectví pramen ů [Lipan y im Zeugni s der Quellen] . In : Husitsk ý 
Tábor 8 (1985) 155-184. 
Smahel,  Františe k u.a. : Dějiny Tábora [Geschicht e Tabors] . Teil I/l . České Budějovice 1988. 
Smahel,  František : Husitská revoluce [Die Hussitisch e Revolution].  Prah a 1993. -Vgl. dazu 
Nodl,  Martin : Čten í s tužkou v ruce (Úvah y nad Husitsko u revolucí Františk a Šmahela ) 
[Lektür e mit dem Bleistift in der Han d (Gedanke n zur „Hussitische n Revolution " von 
Františe k Šmahel)] . In : Listy filologické 118 (1995) 315-322. 



Martin Wihoda 

P R I V A T I S I E R U N G I M 1 3 . J A H R H U N D E R T ? 

D I E T S C H E C H I S C H E M E D I Ä V I S T I K U N D D I E 
I N T E R P R E T A T I O N D E R P Ř E M Y S L I D E N Z E I T 1 

Anfang des Jahre s 2006 erschie n im Buchhande l ein mit Spannun g erwartete s Werk, 
in dem Jan Klápště , Professo r für Archäologi e an der Philosophische n Fakultä t der 
Karls-Universität , versucht , den Wande l zu erfassen, den die böhmische n Lände r im 
Mittelalte r durchliefen. 2 In der Einführun g erklär t er, dass die Gegenwar t nac h einer 
moderne n Interpretatio n der mittelalterliche n Transformationsprozess e verlange, 
den n zeitgleich mit der Rückkeh r Tschechien s nac h Europ a habe sich das Verhältni s 
der tschechische n Öffentlichkei t zur Geschicht e unauffällig, aber dennoc h grund -
legend verändert . Di e Nationalgeschichte , für mehrer e Generatione n lebendige r Be-
standtei l der Gegenwart , werde imme r meh r zu einer Ansammlun g ferner un d folg-
lich abgeschlossene r Kapitel , die nich t länger als Legitimationsquell e ode r Argumen -
tationshilf e zur Rechtfertigun g der eigenen Einstellunge n dienen . Dennoc h habe die 
Nachfrag e nac h Geschicht e nich t nachgelassen , sie nehm e wohl sogar noc h zu, laufe 
dabe i jedoch in verschieden e weltanschaulich e Richtunge n auseinander . Da s große 
Interess e an der Vergangenhei t hänge heut e mit der Umgestaltun g des alten Kon -
tinent s zusammen , der nac h un d nac h zu eine r Einhei t zusammenwachse , die 
bestimmt e kulturell e Werte teilt . Klápšt ě weist jedoch darau f hin , dass Einhei t hier 
noc h lange nich t Einheitlichkei t bedeutet . Währen d die „Europäisierung " des süd-
lichen Europ a auf eine r aktiven Auseinandersetzun g mit dem antike n Erb e beruhe , 
werde der Charakte r Ostmitteleuropa s von zwei relativ späten Ereignissen wesent-
lich geprägt: der Annahm e des Christentum s im 9. un d 10. Jahrhunder t un d dem 
„große n Wandel" , die die tschechisch e Historiografi e traditionel l mit dem „langen " 
13. Jahrhunder t verbindet . 

Jan Klápšt ě greift mit seinem neue n Buch das Them a des Wandlungsprozesse s im 
europäische n Mittelalte r wieder auf, das er zu Beginn der 1990er Jahr e in die tsche -
chisch e Literatu r eingeführ t hatte. 3 Wenn auch nich t explizit formuliert , so zieh t sich 
doc h die Frag e unverkennba r durc h seine Überlegungen , wie sich jenseits des ver-
traute n Terrain s der Nationalgeschicht e ein Dialo g mit der Vergangenhei t führe n 
lässt, der dem Erkenntnisgewin n dienlic h ist. 

Diese Studie entstan d im Rahme n des am Historische n Institu t der Masaryk-Universitä t 
Brunn (Brno ) angesiedelte n Forschungsvorhaben s MSM 0021 622 426: Výzkumné stře-
disko pro dějiny středn í Evropy: prameny , země, kultur a [Forschungszentru m für die 
Geschicht e Mitteleuropas : Quellen , Land , Kultur] . 
Klápště, Jan: Proměn a českých zemí ve středověku [Der Wandel der böhmische n Lände r im 
Mittelalter] . Prah a 2005. 
Ders.: Změna . Středověká transformac e a její předpoklad y [Der Wandel. Die mittelalter -
liche Transformatio n und ihre Voraussetzungen] . In : Mediaevali a Archeologica Bohemic a 
1993. Památk y archeologické . Supplementu m 2 (1994) 9-59. 
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Z u m Ausgangspunk t seine r In te rpre ta t io n de r „mittelalterl iche n Transformat ion " 
erheb t Klápšt ě die methodologisch e Prämisse , dass Quel le n in erste r Lini e übe r die 
Zei t ode r besser de n Augenbl ic k ihre r En t s t ehun g Auskunf t geben u n d deshal b 
ihre m Wesen nac h statisc h sind . Zugleic h be ton t er, dass un s zwar da s Wissen u m 
die Zusammenhäng e u n d die lange D a u e r mi t d e m Mittelal te r verbindet , wir abe r 
zugleic h auc h in de r Sicherhei t leben , du rc h ein e unübe rb rückba r e zeitlich e Dis tan z 
v on diese r un s unendl ic h fernen , f remde n Kul tu r mi t ihre n gan z ander s geartete n 
Wertvorstel lunge n u n d D e n k m u s t e r n getrenn t zu sein . Ei n weitere r zentrale r P u n k t 
des gut s t ruktur ie r te n Texte s ist die Erkenn tn i s , dass Studie n imme r da s Siegel de r 
Zei t ihre r En t s t ehun g trage n u n d die in ihne n aufgestellte n These n ihr e Abhängig -
kei t von unsere m Verhältni s zu de r Welt , in de r wir leben , nich t ver leugne n können . 

N i c h t ander s verhäl t es sich mi t de r In te rpre ta t io n de r Geschicht e de r P řemys -
üdenzei t . Dies e Epoch e wi rd im Allgemeine n v o m E n d e des 9. bis z u m Begin n des 
14 .Jahrhunder t s angesetz t u n d umfass t sowoh l die Chris t ianis ierun g als auc h die 
groß e Umges ta l tung . Di e Prob lemat i k de s 13. J ah rhunde r t s w u r d e lange Zei t jedoc h 
auf die mittelalterlich e Kolonisa t io n reduzier t , 4 in de r m a n de n Begin n de s schwieri -
gen Zusammenleben s v on Tscheche n u n d Deu t sche n sah, 5 wobe i sich die tschechisch e 
Geschichtswissenschaf t bereit s zu Palacký s Zei te n ein e kompl iz ier t e K o n z e p t i o n zu 
Eige n gemach t hat te , 6 mi t de r sie versuchte , die e thnische n u n d soz ia lökonomische n 
Z u s a m m e n h ä n g e zu erfassen . I n erste r Lini e w u r d e zwische n de r Kolonisa t io n im 
Bergbau , in de n Städte n u n d auf de m Land e unterschieden , danac h zwische n innere r 
u n d äußere r Kolonisat ion . Di e inner e u n d freilich bedeutsamer e Kolonisa t io n sollte 
sich n u r au s de n innere n Que l le n de r böhmische n Lände r gespeist haben , die äuße -
re hingege n von „deu tschen " Kolonis te n getrage n w o r d e n sein . 

Siehe zu diesem Proble m Graus, František : Di e Problemati k der deutsche n Ostsiedlun g aus 
tschechische r Sicht . In : Schlesinger, Walter (Hg.) : Di e deutsch e Ostsiedlun g des Mittelalter s 
als Proble m der europäische n Geschichte . Sigmaringe n 1975, 31-75. 
Eine n Überblic k über die tschechische n Positione n hierz u biete t Les'niewska,  Dorota : Ko -
lonizacj a niemieck a i na prawie niemiecki m w šredniowiecznyc h Czechac h i na Morawac h 
w šwietle historiografi i [Di e deutsch e Kolonisatio n un d die Kolonisatio n zu deutsche m 
Rech t im mittelalterliche n Böhme n un d Mähre n im Lich t der Historiografie] . Poznaň , 
Marbur g 2004. 
Vgl. Zemlička,  Josef: Středověk á kolonizac e v pojet í Františk a Palackéh o a současn ý stav 
výzkumu [Di e mittelalterlich e Kolonisatio n in der Auffassung Františe k Palacký s un d der 
gegenwärtige Stan d der Forschung] . In : Smahel,  František/ Doležalová, Eva (Hgg.) : Fran -
tišek Palack ý 1798-1998. Dějin y a dneše k [Františe k Palack ý 1798-1998. Geschicht e un d 
Gegenwart] . Prah a 1999, 101-111. -  Zemlička,  Josef: Markomané , Němc i a středověk á 
kolonizace . K historiografi i jednoh o problém u české medievistik y [Di e Markomannen , die 
Deutsche n un d die mittelalterlich e Kolonisation . Zu r Historiografi e über ein Proble m der 
tschechische n Mediävistik] . In : Český časopis historick ý (CČH ) 97 (1999) 235-272 . 
Di e überragend e Bedeutun g der innere n (also gewissermaßen ethnisc h nationalen ) Ko -
lonisatio n verteidigt vor allem Zemlička,  Josef: K charakteristic e středověk é kolonizac e 
v Čechác h [Zu m Charakte r der mittelalterliche n Kolonisatio n in Böhmen] . In : Českoslo -
venský časopi s historick ý (ČsČH ) 26 (1978) 58-79. -  Ders.: Ekonomik a českých zemí 
v obdob í přechod u od ranéh o k vrcholném u feudalism u [Di e Wirtschaf t der böhmische n 
Lände r in der Epoch e des Übergang s vom frühe n zum entfaltete n Feudalismus] . In : Foli a 
Historic a Bohemic a 1 (1979) 109-129. 
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Dies e noc h heut e mi t bemerkenswer te r Beharrl ichkei t verteidigt e Ansich t beweg-
te sich gewissermaße n im luftleere n R a u m . Währen d sie a m Anfan g n o c h die Vor-
stellun g de s westl iche n N a c h b a r n , w e n n auc h u n t e r entgegengesetzte n Vorzeiche n 
wiedergab , ha t die deutsch e Historiografi e diese nationalistisch e Geschichtsauf -
fassung doc h scho n vor gut eine m halbe n J a h r h u n d e r t aufgegeben , weil sie zu d e m 
Schlus s g e k o m m e n war, dass sich die gewaltigen Veränderungsprozess e des D . J a h r -
hunder t s nich t auf eine n b loße n Besiedlungsvorgan g reduziere n lassen. SchÜeßlic h 
ist die mittelalterlich e Kolonisa t io n nu r ein Teilaspek t eine r dichte n Beschreibung , 
die de n Landesausba u in F o r m eine s kompl iz ie r te n u n d in unterschiedl iche m T e m p o 
geführte n Dialog s zwische n de n einheimische n Voraussetzunge n u n d de n N e u e r u n -
gen festhält. 8 

I n de r Dars te l lun g von Ja n Klápšt ě finde t m a n nich t de n eine n Schlüsse l zu r 
Transformat io n in de n böhmische n Ländern . Stattdesse n begibt sich de r Au to r auf 
ein e anspruchsvoll e Such e nac h eine m Komple x au s Ursache n u n d Folgen . E r 
bet rachte t die rechtl ich e u n d wirtschaftlich e Kult ivierun g de r přemysl idische n Be-
s i tzunge n u n d binde t diese n Prozes s konsequen t in die „Europä i s i e rung " des alte n 
Kont inen t s ein. 9 E r bezieh t de n rechtl iche n R a h m e n mi t ein , doc h überschätz t er ih n 
nich t u n d dr ing t auf de r Such e nac h neue n A n t w o r t e n bis weit in da s früh e Mit tel -
alte r vor. Themat i sc h beschränk t er sich auf die Welt de r Gefolgsleut e u n d Adligen , 
auf die Veränderunge n de r dörfliche n Siedlungsstruktu r u n d de n allmähliche n Auf-
ba u eine s Städtenetzes . 1 0 

Klápšt ě beurtei l t de n Wande l in de n böhmische n Länder n nich t nu r im Kontex t 
eine s stetige n Landesausbaus , sonder n n i m m t auc h die Veränderunge n des Lebens -
raume s u n d de r ökologische n Verhältniss e in de n Blick, die mi tun te r N a t u r k a t a -
s t rophe n nah e kamen. 1 1 Da s Lan d ist de r R a u m , in d e m er die En t s t ehun g de s 
Pfarrstellennetzes , die Ü b e r n a h m e eine s Rechtssystem s u n d dessen Anpassun g an 

Vgl. dazu Körmendy, Adrienne : Meliorati o terrae . Vergleichend e Untersuchun g über die 
Siedlungsbewegun g im östliche n Mitteleurop a im 13.-14. Jahrhundert . Pozna ň 1995. 
Besonder e Anregunge n bot ihm Bartlett, Robert : Th e Makin g of Europe . Conquest , Colo -
nizatio n and Cultura l Chang e 950-1350. Londo n 1993. 
Ebe n in diese Richtun g hatte n die vorherige n Studie n des Autor s gezielt. Klápště, Jan : 
Středověk é osídlen í Cernokosteleck a [Di e mittelalterlich e Besiedlun g der Gegen d um 
Čern ý Kostele c (Schwarzkosteletz)] . In : Památk y archeologick é 69 (1978) 423-465 . -Ders.: 
Urbanizac e středn í Evrop y jako archeologick ý problé m [Di e Urbanisierun g Mitteleuropa s 
als archäologische s Problem] . In : Slowiaňszczyzn a w Europi e šredniowieczne j [Di e 
Slawen im mittelalterliche n Europa] . Bd. 2. Wroclaw 1996, 23-30 . -  Ders.: Středověk á ves-
nice v proměnác h našeh o poznán í [Da s mittelalterlich e Dor f im Wande l unsere r Erkennt -
nis]. In : Civitas et villa. Miast o i wies w šredniowieczne j Europi e šrodkowe j [Stad t un d 
Dor f in Mitteleurop a im Mittelalter] . Wroclaw, Prah a 2002, 327-338 . -  Leide r äußer t sich 
Klápšt ě in seinen Studie n nich t zur Transformatio n der kirchliche n Institutionen . Auch 
schenk t er der Welt der böhmische n Herzög e un d König e sowie der Landesrepräsentatio n 
insgesamt keine Beachtung . 
Hie r klingt vielleicht auch die bitter e Erfahrun g des völligen Verschwinden s der mittel -
alterliche n Brüxer Kulturlandschaf t an, die einem Braunkohlentageba u weichen musste . 
Klápště, Jan : Pamě ť krajiny středověkéh o Mosteck a [Erinnerun g an die Landschaf t des 
mittelalterliche n Brüxer Raumes] . Mos t 1994. 
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die heimische n Verhältniss e verfolgt. Klápšt ě geht der Frag e nach , wie die böhmi -
schen Dörfe r entstande n sind un d gelangt schließlic h zu der Erkenntnis , dass das 
böhmisch e un d mährisch e Lan d vor allem durc h das Zusammenspie l verschiedene r 
Innovatione n geprägt worde n ist. Di e Wandlungsprozess e des 13. Jahrhundert s be-
greift er als eine kulturell e Verschiebung , in der die über einen langen Zeitrau m ent -
standene n lokalen Voraussetzunge n auf ein System von Innovatione n trafen , das 
sich zuvor bereit s westlich un d südlich der böhmische n Grenze n entfalte t hatte . Vor 
allem deshalb lässt sich kein Unterschie d hinsichtlic h der sozialen Zusammenset -
zun g feststellen , un d das von einer kritische n Geschichtsschreibun g mythisiert e 
13. Jahrhunder t ist dahe r kein Wendepunkt , sonder n eher eine Art Kreuzung. 12 

De r mittelalterlich e Wande l in den böhmische n Länder n reich t über das Them a 
hinaus , das in etwas kühle r Routin e die „Problemati k des 13. Jahrhunderts " genann t 
wird. Er lässt sich heut e noc h an der Kulturlandschaf t ablesen , die nac h Klápšt ě 
unse r wertvollstes Erb e ist, weshalb er auch den ungewöhnliche n Schwerpunk t auf 
eine ökologisch orientiert e Forschun g setzt un d zeigt, dass wir über die mittelalter -
liche Kulturlandschaf t teilweise noc h viel zu wenig wissen. Sein Respek t vor der 
Umwelt , in der sich der langwierige Wande l der böhmische n Lände r vollzogen hat , 
stellt einen Sonderfal l dar. Di e gesellschaftliche n Anfänge jener Wandlungsprozess e 
datier t Klápšt ě in die Zei t um 1100, in der noc h kur z zuvor wichtige Areale in Ver-
gessenheit geraten waren un d die ländliche n Siedlunge n allmählic h ihre Abgeschlos-
senhei t verloren. 13 

Di e These von der „Umgestaltun g der böhmische n Lände r im Mittelalter " ent -
sprich t nich t den traditionelle n Denkmuster n der Nationalgeschichtsschreibung , 
un d obwoh l sich der Auto r in scheinba r randständigen , ja ma n möcht e fast sagen 
langweiligen Gebiete n bewegt, wurde sein Buch mit echte m Interess e aufgenomme n 
un d sozusagen zu einem Ereignis . Vor allem aber argumentier t es, wenn auch unauf -
fällig, so doc h ganz eindeutig , gegen das ideologisch e Konzept , das unte r dem Na -
men „Privatisierun g des 13. Jahrhunderts " Eingan g in die tschechisch e Geschichts -
schreibun g gefunden hat . 

Hauptvertrete r der Privatisierungsthes e ist Josef Zemlička . E r gehör t der gleichen 
Generatio n an wie Jan Klápšt ě un d ist Professo r für Geschicht e an der Karls-
Universitä t in Prag . Zemličk a erklär t in einem Aufsatz, der böhmisch e „Staat " habe 
seine klassische mittelalterlich e For m erst im Laufe des 13. Jahrhundert s erhalten , als 

In diesem Sinne äußert e er sich schon zuvor: Klápště, Jan: Dvě miniatur y o proměnác h 
středověké středn í Evropy [Zwei Miniature n über den Wandel des mittelalterliche n Mittel -
europa] . In : Sommer, Vetí/Nodl,  Marti n (Hgg.) : Verba in imaginibus . Františk u Šmahelov i 
k 70. narozeniná m [Františe k Šmahe l zum 70. Geburtstag] . Prah a 2004, 61-67. 
Eine Reihe interessante r und anregende r Beobachtunge n zur Sozialstruktu r des böhmi -
schen Dorfe s im 11. und 12. Jahrhunder t findet sich bereits bei Petráček, Tomáš : Fenomé n 
darovanýc h lidí v českých zemích 11.-12. století . K poznání  hospodářskýc h a sociálních 
dějin českých zemí doby knížecí [Das Phänome n der geschenkte n Mensche n in den böh-
mischen Länder n des 11. und 12. Jahrhunderts . Ein Beitrag zur Wirtschafts- und Sozial-
geschicht e der böhmische n Lände r in der Zeit der Herzöge] . Prah a 2002. Da seine Über -
legungen sich aber vom Model l des „Staate s als eines einzigen großen herzogliche n Dorfes " 
entfernten , fand seine Arbeit nich t die Anerkennung , die sie verdient hätte . 
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„da s nahez u allumfassend e herzogliche , mithi n staatlich e Eigentu m mit seinen Er -
trägen un d Einnahme n von den neu auftretende n feudalen Obrigkeite n regelrech t 
auseinande r genommen , zerrissen un d entwende t wurde." 1 4 Dami t sei der „Staa t 
mitteleuropäische n Typs" schließlic h verschwunden , dessen Grundlage n in Böhme n 
Herzo g Břetislav I. (1034-1055 ) gelegt habe n soll, als er das Lan d un d das „gemein e 
Burgvolk" mit staatliche n Pflichte n belegte un d alle Verbindlichkeite n auf das ge-
samte Landesterritoriu m erfassende Burgbezirk e übertrug , in dene n Benefiziare , 
genaue r „Kastellane , Villici, Richte r un d Jäger mit den Meute n der Burgkämmerer , 
Förster , Heger , Scherge n un d Zöllner " die landesherrliche n Einkünft e un d Fron -
dienst e eintriebe n un d nac h Möglichkei t für sich selbst nutzten. 1 5 Im Zuge dieser 
Umstrukturierun g sei das ganze Lan d gewissermaßen zu einer einzigen großen her -
zogliche n Grundherrschaf t geworden . Ma n könn e sich das Lan d also vereinfach t als 
ein einziges Dor f mit nu r einem Grundherrn , dem Herzog , vorstellen . Da s funktio -
nal austariert e un d exzellent ausgearbeitet e Verwaltungssystem wurde jedoch von 
Anfang an durc h die Immunitä t der kirchliche n Institutione n un d seit der zweiten 
Hälft e des 12. Jahrhundert s auch zunehmen d von den anfangs noc h unbedeutende n 
adligen Herrschafte n gestört . De n Todessto ß sollte dem Benefiziensyste m allerding s 
erst die große „Privatisierung " versetzen , in dere n Verlauf die letzte n Přemysliden -
herrsche r die Kontroll e über die böhmische n Lände r verloren. 16 

Zemücka s Interpretatio n zeichne t sich durc h große Anschaulichkei t aus. Sie 
schein t vieles zu erkläre n un d simulier t durc h den regen Gebrauc h strukturalisti -
scher Modell e mit Erfolg die Vorstellun g einer höhere n Ordnung . Dennoc h kan n 
ma n sich nich t des Eindruck s erwehren , dass die Privatisierungsthes e ein spezielles 
Zie l verfolgt, dass es hierbe i vor allem daru m geht, das Model l des frühe n böhmi -
schen „Staate s als eines einzigen großen herzogliche n Dorfes " abzusichern , das in 
dem Momen t aufgegeben werden muss, in dem die Quelle n etwas andere s belegen. 
Durc h die „groß e Privatisierung " wird das angeblich allumfassend e Staatseigentu m 
der Frühzei t wieder aufgelöst, un d die Eigentumsverhältniss e in den böhmische n 
Länder n bekomme n den unübersichtliche n Charakter , der un s aus den spätere n 
Quelle n vertrau t ist.17 

Zemlička,  Josef: České 13. století: „privatizace " státu [Das böhmisch e 13. Jahrhundert : Die 
„Privatisierung " des Staates] . In : ČC H 101 (2003) 509-540, hier vor allem 514. 
Ders.: Expanze , krize a obnova Čech v letech 935-1055 (K systémovým proměná m raných 
států ve středn í Evropě) [Expansion , Krise und Erneuerun g Böhmen s in den Jahre n 935-
1055 (Zum Systemwande l in den frühen Staaten Mitteleuropas] . In : ČČ H 93 (1995) 205-
222. -  Ders.: Das „Reich " der böhmische n Boleslavs und die Krise an der Jahrtausend -
wende. Zur Charakteristi k der frühen Staaten in Mitteleuropa . In : Archeologické rozhledy 
47 (1995) 267-278. 
So schildert e Zemličk a die Modernisierun g der přemyslidische n Besitzungen in der ersten 
Hälfte des 13. Jahrhunderts , vgl. Zemlička,  Josef: Počátk y Cech královských 1198-1253. 
Proměn a státu a společnost i [Die Anfänge des königliche n Böhme n 1198-1253. Der Wandel 
von Staat und Gesellschaft] . Prah a 2002. 
Zu den verschiedene n Positione n Jan,  Libor: Václav IL a struktur y panovnick é moci [Wen-
zel IL und die Strukture n der Mach t des Herrschers] . Brno 2006, hier vor allem 172-175 
und 191-193. 
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Doc h wohe r stamm t das Bild eines allmächtige n Benefiziensystems , das über zwei 
Jahrhundert e vom böhmische n Herrsche r gelenkt worde n sein soll? Zemličk a zitier t 
diverse Quelle n un d beruft sich auf die verschiedenste n Autoren , doc h sollte in der 
Flu t der Name n nich t untergehen , dass das „groß e herzoglich e Dorf " un d das all-
mächtig e System der dem Herzo g unterstellte n Ämte r un d Benefizien scho n frühe r 
auftauch t un d die eindrucksvoll e Privatisierungsthes e im Grund e nu r eine 
Weiterführun g ältere r Überlegunge n von Duša n Třeštík ist.18 Diese r wiederu m hatt e 
unte r dem Einfluss Karo l Modzelewskis 19 gestande n un d gemeinsa m mit Barbar a 
Krzemieňsk a zunächs t die Dienstorganisatio n studiert 2 0 un d zu Beginn der 1970er 
Jahr e schüeßÜc h die These vom herzogliche n Eigentu m am Bode n un d an den Men -
schen 21 aufgestellt. 

Třeštík s Arbeiten entstande n in eine r schwierigen Zeit . Übe r der Akademi e der 
Wissenschafte n stand die Drohun g des Überprüfungsregimes , die nich t nu r die Ak-
teur e der gesellschaftliche n Erneuerun g vor dem August 1968 gefährdete , sonder n 
auch die Grupp e der Mediäviste n um Františe k Grau s un d Josef Macek . Grau s ging 
in die Emigration . Mace k wurde von Oldřic h Říha , dem Direkto r des neu gegrün-
dete n Institut s für tschechoslowakisch e un d Weltgeschichte , ausgeschaltet , das an 
die Stelle des „ideologisc h unbeständigen " Historische n Institut s trat . Di e bleierne n 
Jahr e der „Normalisierung " begannen. 22 

D a verwunder t es kaum , dass Duša n Třeští k in seine Studi e zur Sozialstruktu r des 
herzogliche n Böhme n eine Passage einfügte , mit der er das eigene Handel n zu legi-
timiere n suchte . Von Františe k Grau s sagte er sich dami t jedoch nich t los, un d auch 
die Hauptthese n seiner Arbeit atme n den Geis t der 1960er Jahre . Im Mittelpunk t 
steh t dabe i die Beobachtung , dass der Chronis t Kosma s von Pra g (gest. 1125) „gleich -
sam freilich davon überzeug t war, dass die Masse des Volkes Hörig e des Herzog s 
waren un d ihr Bode n sein Eigentum , un d nich t Hörig e einzelne r vom Herzo g meh r 
ode r weniger unabhängige r Feudaleigentümer. " Třeští k 'wollte herausfinden , inwie-

1 8 Zemlička: České 13. století 514, 518, 521, 523 (vgl. Anm. 14). 
Vgl. Modzelewski, Karol : Z badaň nad organizacj^ služebny w Polsce wczesnofeudalne j 
[Zu den Forschunge n über die Dienstorganisatio n im frühfeudale n Polen] . In : Kwartalni k 
histori i kultur y materialne j 9 (1961) 703-741. -  Ders.: Chiop i w monarchi i wczesnopia -
stowskiej [Die Bauern in der Monarchi e der frühen Piasten] . Wroclaw 1987. 
Krzemieňska,  Barbara/7resfz& , Dušan : Služebná organizac e v raně středověkých Čechác h 
[Die Dienstorganisatio n im frühmittelalterliche n Böhmen] . In : ČsČH 12 (1964) 637-667. -
Dies.: Přemyslovská hradišt ě a služebná organizac e přemyslovského státu [Die přemyslidi-
schen Burgen und die Dienstorganisatio n im Přemyslidenstaat] . In : Archeologické rozhle -
dy 17 (1965) 624-644 und 649-655. -  Dies.: Zur Problemati k der Dienstleut e im frühmittel -
alterliche n Böhmen . In : Graus, František/ Ludat , Herber t (Hgg.) : Siedlung und Verfassung 
Böhmen s in der Frühzeit . Wiesbaden 1967, 70-98. 
Třeštík,  Dušan : K sociální struktuř e přemyslovských Čech . Kosmas o knížecím vlastnictví 
půdy a lidí [Zur Sozialstruktu r des přemyslidische n Böhmen . Die Äußerunge n des Chro -
nisten Kosmas zum herzogliche n Eigentu m am Boden und an den Menschen] . In : ČsČH 
19 (1971) 537-564. 
Zu den Vorgängen im Historische n Institu t siehe Jiroušek, Bohumil : Josef Macek . Mezi 
histori í a politiko u [Josef Macek . Zwischen Geschicht e und Politik] . Prah a 2004, 85-92. -
Mezník,  Jaroslav: Můj život za vlády komunist ů [Mein Leben unte r der kommunistische n 
Herrschaft] . Brno 2005, 155-164. 
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weit diese Vorstellun g der Wirklichkei t entsprach . Daz u verglich er hauptsächlic h 
die verschiedene n Forme n feudalen Grundeigentums. 23 

Zuvo r musst e er aber noc h eine Frag e klären , die mit den eigentumsrechtliche n 
Verhältnisse n im herzogliche n Böhme n scheinba r nicht s zu tu n hatte , nämlich , 
warum die ersten Seiten der Kosmas-Chroni k die Diktio n des Alten Testament s 
übernehmen , dessen Verhältni s zur herrscherÜche n Mach t eher gespann t war. Auf 
etwas halsbrecherische m Wege kam Třeští k mit Hilfe der prokaiserliche n Fälschun -
gen von Ravenn a zu der überraschende n Erkenntnis , dass die Auffassung von der 
herzogliche n Mach t bei Kosma s „kei n Angriff gegen sie ist, sonder n ihre Apologie". 
Von dor t gelangte er zu dem Schluss, die alten Böhme n hätte n nac h Kosma s nich t im 
Friede n leben wollen un d deshalb von Libuše (Libussa) einen Herzo g gefordert , da-
mit aus freien Stücke n ihre Freihei t aufgegeben un d die Hörigkei t gewählt. Darau s 
habe der Herzo g seine übergeordnet e Stellun g als Eigentüme r des Volkes un d des 
ganzen Lande s ableiten können. 2 4 

Třeští k betont e mehrfach , der Deka n zu St. Veit habe über eine Gesellschaf t ge-
schrieben , die damals , um 1120, ausnahmslo s aus Hörige n des Herzog s bestande n 
habe . De r Herzo g sei Eigentüme r der Persone n un d des Boden s gewesen. Zugleic h 
wies Třeštík darau f hin , dass sich in Norwege n im 11. Jahrhunder t die Vorstellun g 
durchgesetz t hatte , der Herrsche r könn e als Besitzer des Lande s Geldrente n fordern . 
Gena u in diesem Sinn e sei auch die Kosmas-Chroni k zu verstehen. 25 Zu r Erklärun g 
führt e er an, die Welt, in der sich Kosma s bewegte, habe lediglich eine For m der 
Hörigkei t gekannt , durc h die das Volk an den Herzo g gebunde n gewesen sei, un d 
dass alle Abgaben un d Dienst e „nich t ander s erklär t werden konnte n den n als Folge 
dessen, dass das Volk Eigentu m des Herzog s geworden war."2 6 Wobei allerding s das 
herzoglich e Eigentu m nich t das „Eigentu m der Erbe n un d des Adels" aufgehoben , 
sonder n nebe n ihm bestande n habe . Doc h wie stellte sich Třeští k jenes geheimnis -
volle „Eigentum " vor? 

Als Endpunk t der mittelalterliche n Gesellschaf t galt das „Rech t der freien 
Verfügung". Třeští k entwickelt e deshalb den Gedanken , im mittelalterliche n Böh -
men habe das Eigentu m verschieden e Sachrecht e enthalten , zum Beispiel Pacht , 
Miet e ode r lebenslang e Nutzung . Einzige r übergeordnete r Begriff sei das „domi -
nium" , die Herrschaft , gewesen, doc h bedeutet e auch das kein Eigentu m im moder -
nen Sinne , den n es berührt e nich t das Wesen der Sachen . Ferne r führt e Třeští k aus, 
das mittelalterlich e Verständni s von Grundeigentu m habe sich vom moderne n Eigen -
tu m vor allem dadurc h unterschieden , dass es eben nich t an die Sache , an den 
Bode n selbst gebunde n gewesen sei, sonder n die Herrschaf t über sie un d ihre Nut -
zun g bezeichne t habe . De r Boden , von dem Geld - un d Naturalleistunge n an den 
Herzo g abgeführ t wurden , sei also gleichermaße n „Eigentum " des Herrscher s wie 
auch derjenigen gewesen, die ihn bearbeitete n ode r in andere r Weise nutzten. 2 7 

Třeštík: K sociální struktuř e 537 (vgl. Anm. 21). 
Ebenda 537-545. 
Ebenda 545-550. 
Ebenda 550. 
Ebenda 550 f. 
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Třeštík formuliert e diese These folgendermaßen : „Da s Eigentu m des Herzog s heb t 
die Eigentumsrecht e seiner Hörige n nich t auf, es steh t nebe n ihne n un d wird auch 
nu r dor t real, wo es der Herzo g wirkÜc h ausüb t un d nu r soweit er es wirklich aus-
übt ." 2 8 Im Sinn e dieser Interpretatio n versucht e Třeští k dan n den Rechtsstatu s von 
Bauer n zu bestimmen , die persönlic h frei waren un d den Bode n in Erbbesit z hielten . 
D a sie den herzogliche n Gerichte n unterstanden , die Friedenssteue r zahlte n un d wie 
die andere n Landeseinwohne r mit ihre m Bode n verschenk t werden konnten , seien 
sie doc h Hörig e gewesen.29 

Am End e seiner bemerkenswerten , doc h nich t in allem ganz verständliche n Dar -
stellun g erklärt e Třeštík , dass seine These n „nich t meh r als ein Anlass zu neue m 
Nachdenke n sein können" , versichert e dem Leser aber zugleich , mit seiner Inter -
pretatio n gezeigt zu haben , dass der Chronis t Kosma s als „da s innerst e Geheimni s 
un d die verborgen e Grundlag e der ganzen gesellschaftliche n Konstruktion " eine 
besonder e Beziehun g zwischen dem Herzo g un d dem einfache n Volk angenomme n 
habe , die darau f gründe , dass der Herzo g Eigentüme r des ganzen Volkes un d Lande s 
sei.30 Zu einem andere n Schluss kam damal s jedoch die Redaktio n des „Česko -
slovenský časopis historický " un d fügte eine Anmerkun g hinzu , in der sie mitteilte , 
dass Zdeně k Fial a hierz u einen gesonderte n Diskussionsbeitra g vorbereite. 31 

Fiala , der mächtig e Man n jener traurige n Jahre , nutzt e die Gelegenheit , um mit 
Františe k Grau s abzurechnen : Dessen Beispiel zeige, wohin ein Abweichen von den 
marxistische n Positione n un d eine unkritisch e Übernahm e von Haltunge n vor allem 
der westdeutsche n bürgerliche n Historiografi e führe . „Ein e derartig e Konversio n 
der Autorität , die einst vor allem von der jungen Wissenschaftlergeneratio n fast vor-
behaltlo s anerkann t 'worden 'war, [...] ha t imme r sehr ungünstig e Folgen , ob ma n das 
nu n wahrhabe n will ode r nicht. " Fial a meinte , in den Köpfe n der Schüle r sei unte r 
dem Einfluss falscher ode r überwundene r Anschauunge n Verwirrun g entstanden . 
Auch wenn er den „irrende n un d verführten " Duša n Třeští k namentlic h nich t nann -
te, war klar, gegen 'wen sich die Polemi k insbesonder e richtete . 

Zunächs t macht e Fial a darau f aufmerksam , dass die Interpretatio n der ersten Ka-
pite l der Kosmas-Chroni k nich t korrek t sei un d die einleitende n Passagen keinesfalls 
als Apologie der herzogliche n Mach t zu deute n seien, bot jedoch auch keine bessere 
Lösun g an. De n norwegische n Exkurs , in dem er natürlic h ein Zeiche n für den 

Ebenda 552. 
Ebenda 553. 
Ebenda 564. 
Ebenda. 
Fiala, Zdeněk : O vyjasnění pojmů v marxistickém výkladu starších českých dějin. N a okra-
ji článku D. Třeštíka „K sociální struktuř e přemyslovských Cech " [Zur Klärun g der Be-
griffe in der marxistische n Interpretatio n der älteren böhmische n Geschichte . Anlässlich 
des Beitrags von Třeštík „Zu r Sozialstruktu r des přemyslidische n Böhmen"] . In : ČsČ H 20 
(1972) 234-244, hier vor allem 236. 
Ebenda 236 f. -  Vermutlich wollte Kosmas hier seine Ablehnun g gegenüber der Königs-
krönun g Vratislavs 1085 zum Ausdruck bringen . Wihoda,  Martin : Kosmas a Vratislav [Kos-
mas und Vratislav]. In : Krmíčková, Helena/ Pumprová, Anna/ 'Růžičková, Dana/ Švanda, 
Libor (Hgg.) : Querit e primů m regnum Dei . Sborník příspěvků k poct ě Jany Nechutov é 
[Beiträge zu Ehre n von Jana Nechutová] . Brno 2006, 367-381. 
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ideologische n Einfluss von Františe k Grau s erkannte , bezeichnet e er als überflüssig, 
da er nicht s erkläre n könne. 3 4 Da s Hauptaugenmer k richtete  Fial a auf die Frage , wer 
im Böhme n der Zei t der Herzög e als „frei " gelten konnte . Dabe i griff er vor allem 
Treštík s Behauptun g an, in der tschechische n Geschichtsschreibun g herrsch e eine 
Vorstellung, „nac h der die Masse des Volkes einzelnen , vom Herzo g meh r ode r 
weniger unabhängige n Feudaleigentümer n hörig " gewesen sei.35 Ebens o schar f wies 
er Treštík s Schlussfolgerun g zurück , die Bauer n seien frei un d zugleich Hörig e des 
Herzog s gewesen.36 

Ein e gute Angriffsfläche bot Fial a die schwammige , teilweise etwas verworren e 
Terminologi e Treštíks . Er wies darau f hin , dass die Bezeichnun g „freie Menschen " in 
einer Urkund e Herzo g Soběslavs IL (1173-1180) für deutsch e Siedler auftauch t un d 
dass entsprechend e Privilegien sogar auf die Zei t Köni g Vratislavs, also auf die Jahr e 
1085 bis 1092, zurückverweisen. 37 Als besonder s wichtig bezeichnet e er die nähere n 
Umständ e der Gründun g des Sázava- Kloster s um 1032. Damal s habe sich nich t nu r 
der erste Abt Proko p an der materielle n Ausstattun g des Kloster s beteiligt , sonder n 
auch Herzo g Břetislav I. den geschädigte n Erbe n (Bauern ) aus Milobuz y 600 Dinar e 
gezahlt , was die Existen z klar definierte r eigentumsrechtliche r Verhältniss e belege, 
die selbst der böhmisch e Herrsche r habe respektiere n müssen. 38 

Fial a verknüpft e seine Überlegunge n mit der Konzeptio n der herzogliche n Mach t 
als unbeschränkte r un d unverhohlene r Gewaltherrschaf t un d äußert e sich erstaun t 
darüber , dass Třeští k die Bedeutun g des Gefolge s einfach verschwiegen habe , wäh-
ren d ein marxistische r Historike r doc h gerade darau f unablässig hinweisen müsse. 
Da s Ergebni s war eindeutig : Třeští k war vom einzig richtige n (marxistischen ) Weg 
abgekommen , un d wo er über neu e Erkenntniss e sprach , handelt e es sich weder um 
Neues , noc h um Wichtiges, sonder n lediglich um eine Übernahm e von „Theorie n 
vor allem der westdeutsche n Literatur , die ohn e wirklich neu e Erkenntniss e keine 
Änderun g des marxistische n Standpunkte s bewirken können , erst rech t nich t in 
Punkte n von grundlegende r Bedeutung. " 

Obwoh l in Fiala s kritische m Kommenta r die Versicherun g des „aufrichtigen " 
Interesse s an einer wissenschaftliche n Diskussio n im angemessene n Rahme n nich t 
fehlte , besiegelte er das Schicksa l Duša n Treštík s auf Jahre , dessen Schul d eigentlic h 
nu r darin bestande n hatte , zu den Schüler n von Františe k Grau s zu gehören . Bei 
allem Dogmatismu s enthiel t Fiala s Kriti k aber auch einige erns t zu nehmend e Ein -
wände , die nich t einfach übergange n werden sollten . So vermag Treštík s Annahm e 

Fiala: O vyjasnění pojmů 237 f. (vgl. Anm. 32). 
Ebenda 238. 
Ebenda 243. 
Vgl. ebenda 239. — Code x diplomaticu s et epistolari s regni Bohemia e I. Prah a 1904-1907, 
255-257, Nr . 290. 
Fiala: O vyjasnění pojmů 240 f. (vgl. Anm. 32). -  Ähnlich Wihoda,  Martin : Das Sázava-
Kloster in den ideologische n Koordinate n der böhmische n Geschicht e des 11. Jahrhunderts . 
In : Sommer,  Pet r (Hg.) : Der heilige Prokop , Böhme n und Mitteleuropa . Internationale s 
Symposium Benešov - Sázava 24.-26. Septembe r 2003. Prah a 2005, 257-271 (Colloqui a 
mediaevalia Pragensia 4). 
Fiala: O vyjasnění pojmů 242-244, Zita t 244 (vgl. Anm. 32). 
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eine s „besondere n Charak te r s de s mittelalterl iche n E i g e n t u m s " tatsächlic h nich t zu 
überzeugen . Mi t de r wicht ige n Frage , o b die ents tehend e polit isch e O r d n u n g über -
haup t in de r Lage gewesen wäre , die vollständig e Kont ro l l e übe r de n Bode n u n d die 
Mensche n zu errichten , beschäftigt e sich späte r Stanisla w Russocki . E r ka m zu d e m 
Ergebnis , dass die früh e Herrschaf tsorganisat io n nich t die Fähigkei t besaß , ein all-
gemeine s Besitzrech t de s Her r scher s a m Bode n durchzuse tze n u n d sich ehe r auf die 
E rzwingun g von Ertragsantei le n beschränk t habe n wird . 4 0 

Allen E inwände n z u m Trot z hiel t Třeští k abe r wei terhi n a m allumfassende n 
„Staatseigentum " wie auc h am Model l de s Přemysl idenstaate s als eine s einzige n gro -
ße n herzogl iche n Dorfe s fest. 41 Bekannt l ic h wurze l t jede Vorstellun g in eine r be-
s t immte n Zeit , u n d so verhiel t es sich auc h mi t d e m K o n z e p t de s mit te leuropäische n 
Staates. 4 2 Desse n w u r d e sich Stanisla w Russock i bewusst , u n d so erklärt e er mi t 
erstaunliche r Offenheit , de r stren g zentralisiert e „Staa t mi t te leuropäische n Typs " er-
inner e vor allem an Verhältnisse , die au s de r Zei t des rea l existierende n Sozialismu s 
besten s bekann t seien. 4 3 D i e Inspira t io n du rc h die eigene n Ze i tums tänd e gestan d 
auc h Jose f Zemličk a ein. 4 4 J a n Klápšt ě bemerk t daz u t rocke n u n d prägnant : 

Da s historisch e Interess e ist imme r mit der Zei t verbunden , von der es ausgeht un d mit der es 
durc h seine Ergebnisse kommuniziert . Ein etwas schadenfrohe r Beobachte r vermag aber be-
reit s abzuschätzen , wann nac h der „Privatisierung " des 13. Jahrhundert s eine Studi e auftauche n 
wird, die die grundlegend e Bedeutun g des rechtliche n Rahmen s für den Erfolg der Umgestal -

Russocki, Stanislaw: Vznik vládníh o systému a způso b panován í v patrimoniálníc h monar -
chiíc h středn í Evropy . Několi k diskusníc h poznáme k [Di e Entstehun g des Regierungs -
systems un d die Art der Herrschaftsausübun g in den patrimoniale n Monarchie n Mittel -
europas . Einige Anmerkunge n zur Diskussion] . In : ČsČ H 28 (1980) 399-413, hier vor allem 
405. -  Zemličk a übergin g diese Studi e allerding s mit Schweigen . 
Třeštík,  Dušan : Proměn y české společnost i ve 13. stolet í [Di e Wandlunge n der böhmische n 
Gesellschaf t im 13. Jahrhundert] . In : Foli a Historic a Bohemic a 1 (1979) 131-154. Dies e 
Darstellun g ha t -  wenngleic h ohn e Anmerkunge n - die gegenwärtige Diskussio n über die 
„Privatisierun g des böhmische n Staates " im 13. Jahrhunder t sowohl im Vokabular wie auch 
in der Konzeptio n nachhalti g beeinflusst . -  Siehe dazu auch Ders.: Myslit i dějiny [Ge -
schicht e denken] . Praha , Litomyš l 1999, 92-99 un d 136-148. 
Krzemieňska,  Barbara/7resíz'& , Dušan : Hospodářsk é základy ran ě středověkéh o státu ve 
středn í Evrop ě (Čechy , Polsko , Uhr y v 10. a 11. století ) [Di e wirtschaftliche n Grundlage n 
des frühmittelalterliche n Staate s in Mitteleurop a (Böhmen , Polen , Ungar n im 10. un d 
11. Jahrhundert)] . In : Hospodářsk é dějiny 1 (1978) 149-230. -  Dies.: Hospodářsk é základy 
ran ě středověkéh o státu ve středn í Evrop ě (Čechy , Polsko , Uhr y v 10.-11 . století ) [Di e wirt-
schaftliche n Grundlage n des frühmittelalterliche n Staate s in Mitteleurop a (Böhmen , Polen , 
Ungar n im 10.-11.Jahrhundert] . In : ČsČ H 27 (1979) 113-130. -  Dies.: Wirtschaftlich e 
Grundlage n des frühmittelalterliche n Staate s in Mitteleurop a (Böhmen , Polen , Ungar n im 
10.-11 . Jahrhundert) . In : Acta Poloni a Historic a 40 (1979) 5-31. 
Russocki, Stanislaw: Figur é ou réel: Le „féodalism e centralisé " dan s le Centre-Es t de 
l'Europe . In : Acta Poloni a Historic a 66 (1992) 31-37, hier 37: „O n objecte p.ex. ä K. 
Modzelewski , propagateu r en Pologn e de la notio n en question , ďavoir figuré le passe loin -
tain ä la maniěr e des structure s et méchanisme s propre s aux sociéte s contemporaine s de 
l'ainsi dít ,socialism e réel'. " 
Zemlička: České 13. stolet í 514 (vgl. Anm . 14): „Di e Übernahm e des Terminu s Privatisie -
rung ' in das mediävistisch e Vokabular wurde erst durc h das gesellschaftlich e Klim a nac h 
dem Novembe r 1989 angeregt , als die Privatisierun g des Staatseigentum s zur Grundlag e der 
Wirtschaftsreforme n wurde. " 
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tungen im 13. Jahrhunder t betont . Die Folgen der spezifisch tschechische n Transformatio n in 
den neunzige r Jahre n dürften dazu auffordern . 

So legt die Privatisierungsthes e vor allem Zeugni s von unsere r Gegenwar t ab. Di e 
Leichtigkeit , mit der ihre Schöpfe r alle Hinderniss e wegschieben un d sich eines vom 
Zeitgeis t diktierte n Vokabular s bedienen , mag erstaunen . Es geht hier jedoch nich t 
einfach um einen drittklassigen Strei t um Termini . Da s Privatisierungskonzep t ne -
giert die lange Daue r un d dami t die Kontinuitä t der böhmische n Entwicklun g wie 
auch den Plat z der böhmische n Lände r im mitteleuropäische n Raum . Kan n ma n 
den n die so sehr protegiert e Privatisierun g akzeptieren , ohn e die ganze vorherge -
hend e Entwicklun g zu degradieren ? Was ist, wenn sich das Alte mit dem Neue n stär-
ker vermischte , als wir fähig sind zu erkenne n ode r wenigsten s zu vermute n geneigt 
sind? Was ist, wenn nebeneinande r gleichsam „parallel e Mittelalter " in einer gemein -
samen Geschicht e von langer Daue r existierten ? Auch un d vor allem deshalb ist es 
notwendig , Zemücka s Privatisierung , die die Illusion von eine r Ausnahmestellun g 
des böhmische n Mittelalter s aufrechtzuerhalte n sucht , in Teilbereiche n wie auch als 
Ganze s zurückzuweisen. 46 

Fü r einen auße n stehende n Beobachte r mag es so aussehen , als ob sich die tsche -
chisch e Mediävisti k im Strei t um die „erst e große Privatisierung " befindet . Da s ist 
aber nich t der Fall , un d hier sei betont , dass die ganze Angelegenhei t niemal s den 
kleinen Kreis der Přemyslidenforsche r verlassen hat . Di e Privatisierungsthes e be-
schäftigt nu r einige wenige Persone n un d ist bereit s für die Spezialiste n des Spät -
mittelalter s nicht s andere s als ein sprichwörtliche s „böhmische s Dorf" . Da s liegt 
unte r andere m auch daran , dass nac h der Emigratio n von Grau s un d dem Beginn der 
„Normalisierung " das Interess e an der ältere n böhmische n Geschicht e im Ausland 
stark zurückgegange n war un d sich die kleine Grupp e der Přemyslidenforsche r in 
ihre eigene kleine Welt zurückgezoge n hatte . Aus dieser unfreiwilligen Isolatio n 
konnt e sie sich erst nac h zwei Jahrzehnte n befreien un d wurde 1989 gleich in die 
Diskussio n um den Sinn der poÜtische n Geschicht e un d die Rückkeh r des Narra -
tiven hineingezogen . Im Strude l der Ereignisse un d ohn e die notwendig e kritisch e 
Selbstvergewisserung pflanzt e sie überstürz t das Fähnlei n der westeuropäische n 
Modern e auf. Unte r dem Mante l erhabene r Verlautbarunge n pflegte sie jedoch 
weiterhi n ungehinder t faktografisch strukturiert e Geschicht e der Persone n un d In -
stitutionen , die meh r ode r weniger deutlic h zu den Ideale n des guten alten Positivis-
mu s deutsche r Schul e zurückfand . So streben die führende n Přemyslidenforsche r 
von wenigen Ausnahme n abgesehen imme r noc h nac h der vollkommene n Beschrei -
bun g un d verstecken ihre handwerklich e Rückständigkei t hinte r pseudomoderne n 
Phrasen , wie eben der von der „Privatisierung " des 13. Jahrhunderts. 4 7 

Klápště: Proměn a českých zemí 396 f. (vgl. Anm. 2). 
Zemličk a hat sich schon früher vorbehaltlo s zu Treštíks Model l des Staates als eines „einzi -
gen großen herzogliche n Dorfes " bekannt , vgl. Zemlička,  Josef: Čech y v době knížecí 
(1034-1198) [Böhme n in der Zeit der Herzög e (1034-1198)] . Prah a 1997. Diesen Staat 
musste er dann in seinem Buch Počátk y Čech královských „privatisieren" . 
Zur „Privatisierun g im 13. Jahrhunderts " und dem Charakte r des so genannte n „mittel -
europäische n Staates" vgl. u.a. Jan: Václav IL (vgl. Anm. 17). -  Ders.: Vznik zemského 
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Dennoc h sind verstärkt Stimme n zu vernehmen , die argumentieren , dass ma n die 
Vergangenhei t nich t als simple Verbindun g von Ursache n un d Wirkunge n sehen darf 
un d dass unser e Vorstellun g der Ereignisse nich t mit der historische n Wirklichkei t 
zu verwechseln ist. Gerad e gegen die so beliebte n Modell e un d Schematismen , die 
die Vergangenhei t schön einfach un d geordne t erscheine n lassen, wende t sich auch 
Jan Klápště , der in seinen Studie n eine Füll e von Frage n aufwirft, die die Erkenntni s 
in neu e Richtunge n lenken . Dabe i ist er bestreb t zu zeigen, dass das Leben unsere r 
Vorfahren bunte r un d vielfältiger war, als wir un s das gemeinhi n vorstellen ode r ein-
gestehen wollen. 

Paralle l zu der Debatt e über den sozialökonomische n Charakte r der přemyslidi -
schen Besitzunge n kehre n auch die Ereignisse un d Persönlichkeite n der politische n 
Geschicht e wieder zurück . Doc h handel t es sich hierbe i nich t um eine Rückkeh r zur 
simplen Chroni k ode r zu dem Dauerstreitthema , ob die böhmische n Lände r Teil des 
Reiche s waren ode r nicht . Im Zentru m des Interesse s -  vor allem der jüngeren 
Generatio n -  steh t die Geschicht e der Mach t im Kontex t der Symbole un d Rituale . 
Ma n beschäftigt sich mit Erinnerungsorten , un d die nouvell e histoir e mit ihre n 
Erkenntnisse n un d methodische n Ansätzen , darunte r der longu e durée , ist kein 
unbekannte s Terrai n mehr. 48 Auch solche Ansätze prägen das Bild der gegenwärti -
gen Přemyslidenforschung . 

So herrsch t in der tschechische n Mediävisti k heut e eine große Freiheit . Di e 
Forsche r sind nich t meh r an national e Vorurteil e ode r ideologisch e Konzept e gebun-
den un d könne n unte r verschiedene n methodologische n Ansätzen wählen . Sofern sie 
darin imme r noc h irgendeine n Sinn sehen , könne n sie auch über den Ausnahme -
charakte r der böhmische n Geschicht e un d die vielfältigen radikale n Transformatio -
nen vom „NichtStaa t ausbeuterische n Typs" über den „Staa t als großes herzogliche s 
Dorf " bis hin zur „Privatisierung " des 13. Jahrhundert s spekulieren . Sie könne n aber 
auch über die přemyslidische n Besitzunge n im Kontex t des Reiche s ode r den Ein -
fluss westeuropäische r Innovatione n nachdenken . Vielleicht werden sie von solche n 
Positione n aus dan n auch wieder in einen sinnvollen Dialo g mit dem Ausland ein-
treten . 

Aus dem Tschechische n von Stepha n Niedermeie r 

soudu a správa středověké Moravy [Die Entstehun g des Landgericht s und die Verwaltung 
im mittelalterliche n Mähren] . Brno 2000. Diese neue Debatt e zur „Privatisierun g im D.Jahr -
hundert " hat gerade in der Přemyslidenforschun g einige Unruh e ausgelöst und Duša n 
Třeštík sowie Josef Zemličk a zur lehrbuchartige n Stellungnahme n veranlasst: Třeštík,  Du -
s&n/ Zemlička,  Josef: O modelec h vývoje přemyslovského státu [Zu den Entwicklungs -
modelle n des přemyslidische n Staates] . In : ČČ H 106 (2007) 122-163. 
In diesem Sinne wurde eines der Modul e des Forschungsprojekte s am Historische n Institu t 
der Philosophische n Fakultä t der Masaryk-Universitä t in Brunn angelegt. Wihoda,  Mar-
tin/Malaťák,  Demete r (Hgg.) : Stát, státnos t a rituály přemyslovského věku. Problémy , 
názory, otázky. Sborník příspěvků z konferenc e konan é dne 18. října 2005 v Brně [Staat , 
Staatlichkei t und Ritual e der Přemyslidenzeit . Probleme , Meinungen , Fragen . Beiträge der 
Konferen z vom 18. Oktobe r 2005 in Brunn] . Brno 2006. 



D A S 1 1 . M Ü N C H N E R B O H E M I S T E N - T R E F F E N 
I N T E R D I S Z I P L I N Ä R E V E R A N S T A L T U N G 

D E S C O L L E G I U M C A R O L I N U M AM 2 . M Ä R Z 2 0 0 7 

Di e jährliche n Bohemisten-Treffe n des Collegiu m Carolinu m in Münche n stellen 
das größt e deutsch e Foru m für alle dar, die sich mit Geschicht e un d Kultu r 
Tschechien s un d der Slowakei beschäftigen . Vor allem jungen Wissenschaftler n wird 
hier die Möglichkei t geboten , ihre Recherche n einem größere n Fachpubliku m zu 
präsentieren . Wie scho n in den Vorjahren war die von Rober t Luft zum elften Ma l 
konzipiert e un d organisiert e Veranstaltun g gut besucht . Im Mittelpunk t stande n 
geschichtswissenschaftlich e Projekte , ander e Fäche r wie Literaturwissenschaft , 
Kunstgeschichte , Politikwissenschaf t ode r Geografi e blieben jedoch nich t auße n 
vor. De r Vormitta g war der Präsentatio n von Quelleneditionen , Institutione n un d 
der Kurzvorstellun g von Projekte n gewidmet , der Nachmitta g der ausführlichere n 
Diskussio n von fünf laufende n Forschungsvorhaben . 

Nac h den Begrüßungsworte n von Jan Hloušek , der den tschechische n General -
konsu l in München , Kare l Borůvka , vertra t un d vom Vorsitzende n des Collegiu m 
Carolinum , Marti n Schulz e Wessel, eröffnete n Kare l Hruz a (Wien) un d Pet r Elbel 
(Wien/Brünn ) das erste Pane l „Alte un d neu e Quellen" . Sie stellten ihr seit 2003 an 
der Österreichische n Akademi e der Wissenschafte n laufende s Editionsprojek t der 
Regesten des Kaisers sowie böhmische n un d ungarische n König s Sigismun d vor, das 
in der langen Traditio n der Editio n der „regest a imperii " steht . D a die End e des 
19.Jahrhundert s veröffentlicht e Regesteneditio n von Wilhelm Altman n den heuti -
gen wissenschaftliche n Standard s nich t entspreche , nu r das Reic h berücksichtig e un d 
die böhmische n Beständ e unzureichen d erfasse, sei eine komplette , systematisch e 
Neubearbeitun g notwendig . Vor allem die bis dahi n gänzlich unberücksichtigte n 
ungarische n Regesten erforderte n einen beträchtliche n Arbeitsaufwand . Ziel der 
Editio n sei es, den Forscher n die Basis für ein vielseitigeres Bild Sigismund s zu 
ermöglichen , der oft beinah e ausschließlic h unte r dem Aspekt seines Kampfe s gegen 
die Hussite n thematisier t worde n sei. 

Es folgte der Vortrag von Eva Habe l (München ) zum Them a „Zeitzeugen -
Projekt e un d ander e grenzüberschreitend e Vorhabe n der Heimatpflegeri n der Sude -
tendeutschen" . Eva Habel , die selbst die im Rahme n der so genannte n „Schirm -
herrschaft " durc h das Lan d Bayern errichtet e Stelle des „Heimatpfleger s der Sude -
tendeutschen " wahrnimmt , stellte eine Dokumentatio n vor, mit der die zahlreiche n 
grenzüberschreitende n Projekte , die von Ortsverbände n un d Heimatgüederunge n 
der Sudetendeutsche n Landsmannschaf t mit lokalem Foku s in der Tschechische n 
Republi k durchgeführ t werden , auch retrospekti v erfasst werden sollen. Diese Pro -
jekte, welche von der Renovierun g von Gebetshäuser n un d der Errichtun g von 
Gedenksteine n bis hin zur Organisatio n von deutsch-tschechische n Treffen reichen , 
dokumentiere n eine Erinnerungslandschaft , die auf diese Weise der Forschun g 
zugänglich gemach t werden soll. Ausführlich ging Habe l zude m auf die maßgeblic h 
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von ihr organisierte n un d von Studente n durchgeführte n Befragungen deutsche r 
un d tschechische r Zeitzeuge n in kleinen grenznahe n Dörfer n ein. Bei diesen Befra-
gungen , die noc h die Erlebnisgeneratio n von Vertreibun g un d Wiederbesiedlun g 
erfassten , ergaben sich Problem e mit den wissenschaftliche n Standards . Auch die 
Aufbereitun g un d Veröffentlichun g der Interview s bleiben wegen der begrenzte n 
finanzielle n Mitte l ungewiss. Insgesam t war, wie in der Diskussio n deutlic h wurde , 
der wissenschaftlich e Ertra g dieser mit viel Engagemen t betriebene n Projekt e nich t 
eindeuti g erkennbar . 

Di e nächst e Sektio n bot Einrichtunge n un d Organisatione n die Möglichkeit , ihre 
Tätigkeite n vorzustellen . Renat a Sirota-Frohnaue r präsentiert e den neu geschaffenen 
interdisziplinäre n Bachelor-Studiengan g „Deutsch-Tschechisch e Studien" , der von 
der Universitä t Regensbur g un d der Karls-Universitä t Pra g gemeinsa m durchge -
führ t wird. Ilon a Scher m referiert e über das „Sächsisch-Tschechisch e Hochschul -
kolleg" an der T U Chemnitz , dessen Zie l die Förderun g der Zusammenarbei t zwi-
schen Hochschule , Wirtschaf t un d Gesellschaf t unte r bilaterale r Perspektiv e ist. Da s 
Hochschulkolle g organisier t Workshop s un d deutsch-tschechisch e Exkursionen , 
vermittel t Informatione n zu Berufsperspektive n un d entwickel t eine sächsisch -
tschechisch e Praktikumsbörse . Di e Germanisti n un d Musikwissenschaftleri n Lucie 
Černohousov á informiert e über das von der Robert-Bosch-Stiftun g gefördert e 
Prage r Literaturhau s deutschsprachige r Autoren : Zie l dieser Einrichtun g ist es, zwi-
schen Forschun g un d Öffentlichkei t zu vermitteln . Da s Literaturhau s organisier t 
kulturell e Veranstaltungen , bereite t eine interaktiv e Dauerausstellun g sowie ein 
Internetforu m vor. Schließlic h stellten Pete r Wolf un d Ludwig Eibe r vom Hau s der 
Bayerische n Geschicht e in Augsburg die Bayerisch e Landesausstellun g 2007 
„Bayer n -  Böhmen : 1500 Jahr e Nachbarschaft " vor, die in Zwiesel gezeigt 'wird. 

Im nächste n Teil der Veranstaltun g hatte n dreißi g Wissenschaftle r un d Studente n 
die Möglichkeit , in wenigen Sätzen ihr Forschungsvorhabe n vorzustellen , wobei der 
Bogen von Magisterarbeite n über Konferenze n un d Online-Projekt e bis hin zu zahl -
reiche n Dissertatione n reichte . Besondere s Interess e galt der Frag e nac h nationale r 
Identität , der politische n Zeitgeschichte , der Stadtgeschicht e un d der sozialistische n 
Planwirtschaft . Di e Früh e Neuzei t war dagegen kaum repräsentiert , das Mittelalte r 
gänzlich abwesend . Diese r Tou r d'horizo n bestätigte , dass die Bohemisti k längst 
über die Aufarbeitun g der deutsch-tschechische n Konfliktgeschicht e un d die Be-
schäftigun g mit der deutsche n Geschicht e in den böhmische n Länder n hinausge -
wachsen ist, un d sich ein genuine s Interess e für die böhmische n Lände r un d die 
Slowakei hält . Auch die polnisch-tschechische n Beziehunge n wecken die Neugie r 
der Forscher . De r Einfluss der Kulturgeschicht e ist auch in der Bohemisti k deutlic h 
zu erkennen , so in der geplante n Tagun g des Collegiu m Carolinu m über „Zu -
kunftsvorstellunge n un d staatlich e Planun g im Sozialismus " un d in der konstrukti -
vistischen Nationsforschung . 

De r Nachmitta g war in zwei Panel s geteilt, einem zu frühneuzeitliche n religions-
geschichtliche n Theme n un d einem zum Them a „Gesellschaft , Natio n un d Politi k 
im 19. un d 20. Jahrhundert" . De r Kunsthistorike r Kai Wenze l (Leipzig) stellte sein 
Promotionsprojek t vor, in dem es um die „Konfessionell e Kodierun g von Kirchen -
räume n um 1600 in Bayern un d Böhmen " anhan d von Wandpfeilerkirche n geht. Da s 
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katholisch e Wesen dieses Bautyps , in dem die innere n Pfeiler des Gotteshause s an 
die Wänd e platzier t un d somit Nische n geschaffen wurden , wird in der Forschun g 
kontrover s diskutiert . Kai Wenzel zeigte die Zwiespältigkei t der konfessionelle n 
Kodierun g architektonische r Elemente . Zwar sei dieser Bautyp in katholische n Re-
gionen besonder s beliebt gewesen. Auch sei er von den Zeitgenosse n oft durchau s als 
typisch katholisc h angesehe n worden . Dennoc h sei er auch im Protestantismu s zu 
finden , wobei die Wandnische n dan n ander e Funktione n als Seitenaltär e ode r Ka-
pellen erfüllten . Insgesam t ist diesem Dissertationsvorhabe n die Verbindun g von 
Geschicht e un d Kunstgeschicht e dan k der Einbeziehun g von für Architekturhisto -
riker ungewöhnliche n Quelle n wie gedruckt e Predigte n ausgezeichne t gelungen . 

Im nächste n Vortrag sprach Martin a Thompso n (Erfurt ) über ihr Habilitations -
projek t „Di e Migrationsbewegunge n der Böhmische n Brüde r nac h Mähre n un d 
Großpole n im 16. un d 17. Jahrhundert" . Di e Historikeri n möcht e die Forschun g zu 
den böhmische n Länder n un d die wenigen Untersuchunge n zu Pole n zusammen -
führe n un d das Phänome n der Migratio n in seinen verschiedene n Facette n beleuch -
ten . Welche Netzwerk e verbande n die verschiedene n Gemeinde n der Unität ? Wie 
wurde n die Migrante n aufgenommen ? Entwickelte n sie eine neu e Identitä t in der 
neue n Heimat ? Welche Erinnerun g der alten Heima t pflegten sie? Wie reagierte n sie 
auf erneut e Diskriminierungen ? Welche Bildungsmigratio n nac h Westeurop a ist zu 
verzeichnen ? De m Veranstaltungsrahme n entsprechen d konzentriert e sich Martin a 
Thompso n meh r auf die Projektstruktu r als auf die Ergebnisse ihre r Arbeit. 

Rudol f Kučer a (Berlin ) eröffnet e das Pane l zur neuzeitliche n Geschicht e mit 
einem Vortrag zu seinem Dissertationsprojek t am Berline r Kolleg für Vergleichend e 
Geschicht e Europa s zum Them a „Staat , Elitenwande l un d Zivilgesellschaft. Adels-
verleihunge n in Böhme n un d Schlesien 1806-1871". Leiten d für Kučera s Forschun g 
ist die These , dass der Begriff der Zivilgesellschaft, die er als den Bereich der Selbst-
organisatio n jenseits von Staat un d Mark t fasste, eine Achse der europäische n Ge -
schicht e der Neuzei t darstelle n könne . Er zeigte, wie die neue n Nobilitierunge n von 
einer Valorisierun g des Prinzip s des Verdienst s für das allgemein e Wohl zeugten . De r 
neu e Adel gehört e großenteil s den 'wissenschaftliche n un d künstlerischen , teilweise 
auch den unternehmerische n Kreisen an . Dami t sei versuch t worden , neu e gesell-
schaftlich e Modell e zu schaffen. Zugleic h seien die Adelsverleihunge n ein Mitte l der 
Neulegitimierun g des Adels, der weiterhi n die Tugende n verkörper n sollte. Rudol f 
Kučera s Interpretatio n des Charakter s der Adelsverleihunge n als Indikato r für 
die Entstehun g der Zivilgesellschaft wurde kontrover s diskutiert . Pete r Haslinge r 
(München ) 'wies unte r andere m auf die Bedeutun g der Adelsverleihunge n hin , die 
neue n Elite n an den Staa t zu binden . 

Ingri d Fleischman n (Regensburg ) berichtet e dan n über ihre soziolinguistische n 
Forschunge n zum Them a „Sprach e un d Ethnizitä t an deutsche n Prage r Volks-
schule n un d Gymnasie n der Kafka-Zeit" . In ihre m Dissertationsprojek t untersuch t 
sie den Zusammenhan g zwischen quantitative r Veränderun g des Bilingualismu s un d 
nationalpolitische r Entwicklun g un d zeichne t ein sozioökonomische s Profi l der 
Zweisprachigen . Ihr e Hauptquell e stellen dabe i die Schulkatalog e einiger Prage r 
Volksschulen un d Gymnasie n zwischen 1900 un d 1914 dar, welche arbeitsaufwändi g 
mit Hilfe eine r Datenban k ausgewerte t werden . Wichti g sei es, die Zweisprachigkei t 
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anhan d der Sprachkenntniss e bzw. des Sprachunterricht s in der Schul e un d nicht , 
wie bislang in der Forschun g üblich , anhan d des Sprachbekenntnisse s einzuschätzen . 
Die s könn e dan k den in den Schulkataloge n enthaltene n Note n weitgehen d geleistet 
werden un d werde neu e Bewertunge n ermöglichen . 

Am Schluss der Veranstaltun g stand der Themenkrei s der sudetendeutsche n natio -
nalistische n Politi k auf dem Programm : Birgit Vierling (Regensburg/München ) kri-
tisierte in der Präsentatio n ihre s Promotionsvorhaben s „Di e Sudetendeutsch e Partei : 
Kommunikatio n als Mitte l politische r Mobilisierun g (1933-1938) " die gängigen Er -
klärunge n des rasche n Erfolgs der Henlein-Bewegung , welche auf extern e Faktore n 
wie die PoÜti k der NationalsoziaÜste n im Reich , die Diskriminierun g der deutsch -
sprachige n Minderhei t in der Tschechoslowakei , dere n kritisch e Distan z gegenüber 
dem Parlamentarismu s un d den Folge n der Weltwirtschaftskris e Bezug nehmen . 
Wichtiger sei ihre r Meinun g nac h eine kommunikationsgeschichtlich e Erklärung . 
Di e rasch e Mobilisierun g der Wähler durc h die SdP beruh e auf der Kombinatio n 
intensive r Kontakt e zum Vereinswesen un d dem Einsat z neue r Medien . Birgit Vier-
un g gab einen Einblic k in die Schaffun g neue r Rituale , Fest e un d Kundgebungen , 
welche durc h die Unterstreichun g des „volkstümlichen " un d „kameradschaftlichen " 
Charakter s der Bewegung einen scharfen Kontras t zu den übrigen politische n 
Parteie n boten . In der Diskussio n wurde hervorgehoben , dass die genannte n Kom -
munikationsmitte l vielfach von den NationalsoziaÜste n un d den italienische n Fa -
schisten übernomme n wurden . Marti n Schulz e Wessel betont e zudem , dass dieser 
Kommunikationssti l dem imaginäre n Wesen der Bewegung entsprach . In diesem 
Sinn e sei die Kommunikationsgeschicht e nich t von der Geschicht e der „tatsäch -
lichen Poütik " zu trennen . 

Insgesam t hat das diesjährige Bohemisten-Treffe n seine Rolle als Foru m ausge-
zeichne t erfüllt . Weit entfern t von den Verunsicherunge n der Jahrtausendwend e lie-
ßen die Vielfalt un d die Qualitä t der Beiträge optimistisc h in die Zukunf t des Fache s 
blicken . 

Münche n Damie n Tricoir e 

R E L I G I O N U N D P O L I T I K : T S C H E C H E N , D E U T S C H E 
U N D S L O W A K E N I M 20 . J A H R H U N D E R T 

Tagun g der Deutsch-Tschechische n un d Deutsch-Slowakische n 
Historikerkommissio n 

Fü r ihre Tagun g „Religio n un d Politik : Tschechen , Deutsch e un d Slowaken im 
20. Jahrhundert " hätt e die Deutsch-Tschechisch e un d Deutsch-Slowakisch e Histo -
rikerkommissio n kaum einen passendere n Or t wählen können : In den zum Tagungs-
hote l umfunktionierte n ehemalige n Wirtschaftsgebäude n des Kloster s Teplá bei 
Mariánsk é Lázn ě (Tep l bei Marienbad ) traf sich vom 22. bis 24. Mär z 2007 die von 
den Außenministerie n der Bundesrepubli k Deutschland , der Tschechische n 
Republi k un d der Slowakische n Republi k berufen e Expertenkommission , um der 
Bedeutun g von Religion , Kirche n un d Religionsgemeinschafte n im Beziehungsfel d 
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von staatliche r Poütik , nationale n Konzepte n un d Bewegungen nachzugehen . 
Abseits der Wege der traditionelle n Kirchengeschicht e diskutierte n in vier Sektione n 
24 Wissenschaftlerinne n un d Wissenschaftle r den Einfluss des Religiösen auf die 
Handlungsräum e von Tschechen , Deutsche n un d Slowaken im 19. un d 20. Jahrhun -
dert . 

Nac h den begrüßende n Worte n des Vorsitzende n der tschechische n Sektion , Jiří 
Pešek (Prag) , un d der deutsche n Sektion , Marti n Schulz e Wessel (München ) -  der 
Vorsitzend e der slowakischen Seite, Duša n Kováč (Bratislava) , war verhinder t -
eröffnet e Schulz e Wessel das erste Panel , das sich dem Beziehungsfel d „Religio n -
Natio n -  Staat " widmete . Er beleuchtet e die Interpretationsfigure n un d Ansätze , 
mit dene n sich die Geschichtswissenschaf t diesem spannungsreiche n Dreiec k näher n 
kan n un d stellte sich gegen die verbreitet e Auffassung, wonac h Konfessionaüsierun g 
das prägend e Phänome n des 16. un d 17. Jahrhundert s gewesen sei, die nationale n 
Bewegungen des 19. un d 20. Jahrhundert s dagegen den Einfluss des Religiösen zu-
rückgedräng t hätten . Auch in den letzte n beiden Jahrhunderte n sei der fortbeste -
hend e Einfluss des Konfessionelle n feststellbar, weshalb gefragt werden müsse, wie 
Religion un d Natio n als handlungsleitend e Muste r koexistier t bzw. sich hybridisier t 
haben . Schulz e Wessel umris s dre i Interpretationsfigure n als möglich e Beschrei -
bungsforme n dieses Verhältnisses : Ersten s seien strukturell e Analogien zwischen 
nationale n un d religiösen Vorstellungswelten zu erkennen , weil beide einer Wir-
Gemeinschaf t einen transzendente n Sinn zur Verfügung stellten . Dami t verbunde n 
sei zweiten s die Beobachtung , dass der Nationalismu s auf dem Symbolspeiche r der 
Religion aufbaue , beispielsweise in Gestal t apokalyptische r Denkfigure n in nationa -
len Bewegungen . SchÜeßlic h erhöbe n religiöse wie national e Deutungsmuste r den 
Anspruc h auf Höchstrelevan z un d Letztgültigkeit . Gerad e aus dieser Ähnlichkei t 
ergäben sich nationale , religiöse un d auch konfessionell e Konflikte , die von staat -
lichen Akteure n regulier t werden könne n bzw. müssen . Nich t zuletz t die dadurc h 
entstehend e Konfliktgemeinschaf t mit dem Staat habe dazu geführt , dass religiöse 
Deutungsmuste r auch im 19. un d 20. Jahrhunder t ihre Relevan z behielten . Als Zu -
gänge, mit dene n sich die konkurrierende n Ansprüch e von Religion , Natio n un d 
Staat beschreibe n lassen, nannt e Schulz e Wessel die Forschungsansätz e der „Politi -
schen Religionen " sowie des Konzept s der „Loyalitäten " un d skizzierte dere n 
Potential e wie Defizit e im Hinblic k auf das Forschungsinteresse . 

Im zweiten Eröffnungsvortra g stellte Mirosla v Kunštá t (Prag ) Institutionen , 
Projekte , Persone n un d Publikatione n der tschechische n Kirchen - un d Religions -
geschichtsschreibun g vor. Nich t allein Historike r beschäftigen sich mit diesem 
Thema , sonder n auch Politologen , Theologen , Philosophe n un d Soziologen ; wovon 
nich t zuletz t die Zusammensetzun g der Referente n der Teplae r Konferen z zeuge. 
Das s hier „Kirchenhistorike r im traditionelle n Sinne " fehlten , bedauert e Kunštá t 
allerdings: D a das Themenfel d in der tschechische n Historiografi e gerade erst von 
einer wachsende n Forschergemeind e entdeck t werde, hätte n ihre Erkenntniss e für 
eine Tagun g wie diese hilfreich sein können . 

In seinem Refera t zur Religionssoziologi e im 19. Jahrhunder t präsentiert e Milo š 
Havelk a (Prag ) anschließen d die diagnostische n religionssoziologische n Konzept e 
von Auguste Comt e un d Tomá š G . Masaryk . Diese könnte n als charakteristisc h für 
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die allgemeine n Tendenze n der Religionssoziologi e in dieser Zei t gelten . Besonder s 
interessan t im Gesamtzusammenhan g der Tagun g waren die von Havelk a aufgezeig-
ten Verbindunge n zwischen Comt e un d Masaryk : So sei in Masaryk s Denke n der 
Einfluss von Comt e unte r andere m in seinem Begriff der Krise fassbar, in der er die 
Menschhei t am End e des 19. Jahrhundert s nich t nu r aus religiöser, sonder n auch aus 
philosophische r un d sozialer Perspektiv e sah. Als Ursach e für diese Krise diagnosti -
zierte Masary k die Gottlosigkei t seiner Zeit ; einen Weg zu ihre r Überwindun g sah 
er darin , der Gesellschaf t eine modernisiert e For m der Religion nähe r zu bringen . 
Dafü r grundlegen d war seine Überzeugun g von der integrative n Funktio n der Reli-
gion, also die Auffassung, dass es ohn e Religion als System von Werten , Norme n 
un d Sanktione n keine gesellschaftlich e Ordnun g geben könne . Gerad e im letzte n 
Punk t sei -  so Havelk a -  wiederu m der Einfluss Comte s auf Masary k deutlic h er-
kennbar . 

In der folgenden Diskussio n bemühte n sich die Diskutante n zunächs t darum , 
die Beschreibun g der Forschungslandschaf t der Kirchen - un d Religionsgeschichts -
schreibun g zu ergänzen . So macht e Edit a Ivaničkov á (Bratislava) darau f aufmerk -
sam, dass es in der Slowakei bereit s vor 1989 Forschunge n zu den Beziehunge n zwi-
schen Staat un d Kirch e gegeben habe , die nich t allein auf die katholisch e Kirch e 
beschränk t gewesen seien. Schulz e Wessel forderte , die Rolle der jüdische n Kultus -
gemeinde n un d des jüdische n Glauben s stärker in die Diskussione n einzubeziehen . 

De n Abschluss der ersten Sektio n stellte Zdeně k R. Nešpor s (Prag ) Vortrag über 
„Da s Projek t einer tschechische n evangelischen Kirch e im Jah r 1848" dar. Nešpo r 
zeigte, wie die tschechische n Protestante n in ihre n Bestrebunge n nac h einer insti -
tutionelle n Gleichstellun g in der Habsburge r Monarchi e eine Vereinigun g von 
Lutheraner n un d Calviniste n anstrebten . Bemerkenswer t dara n sei, dass dieser erste 
Unionspla n die nationale n Grenze n überschritt . Beispielsweise Bedřic h Vilém Košu t 
ode r Josef Růžičk a schlössen deutsch e un d tschechisch e Protestante n ausdrücklic h 
in ihre Konzeptione n ein, was Nešpo r unte r andere m darau f zurückführte , dass das 
Vereinigungsprojek t in erster Linie gegen den Katholizismu s als Staatsreligio n kon -
zipier t war. In der Diskussio n von Nešpor s Vortrag 'wurde gerade dieser transnatio -
nale Aspekt der ersten tschechische n protestantische n Unionsbemühun g hervor -
gehoben , um zu verdeutlichen , dass der Impetu s dieser konfessionelle n Bewegung 
ein antistaatlicher , aber zugleich auch ein übernationale r war. 

De r erste Vortrag des zweiten Panel s kam von Pavel Mare k (Olomouc) , der sich 
dem Verhältni s des tschechoslowakische n Staate s zu den Orthodoxe n in den böh -
mische n Länder n zuwandte . Diese s bisher wenig erforscht e Them a stellte Mare k 
als paradigmatisc h für die Behandlun g von Kirche n un d Konfessione n durc h das 
Schulministeriu m der Erste n Republi k vor. Er argumentierte , dass das Bildungs-
ministerium , das für Religionsangelegenheite n zuständi g war, trot z eine r offiziell als 
liberal deklarierte n Politi k die Entwicklun g der Kirch e maßgeblic h beeinflusste . U m 
innen - un d außenpolitisch e Konflikt e zu lösen, habe der Staa t stark in das Inner e 
der Religionsgemeinschaf t eingegriffen, inde m beispielsweise massiver Druc k in 
Richtun g einer Vereinigun g der tschechische n Orthodoxe n mit der Tschechoslowa -
kischen Kirch e ausgeübt wurde . In der Diskussio n dieses hochinteressante n Thema s 
der Religionsgeschicht e der böhmische n Lände r kam sehr deutlic h der offen geblie-
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bene Wunsch zum Ausdruck , diesen speziellen Fal l in den überspannende n Frage -
stellungen der Konferen z zu verorten . 

De r erste Beitra g zum slowakischen Landestei l der Erste n Republi k stammt e von 
Maro š Herte l (Bratislava) , der krankheitsbeding t nich t anwesen d sein konnte . Sein 
Text über „Hünka s Slowakische Volksparte i un d ihr Verständni s der Beziehunge n 
zwischen Religion , Natio n un d Staat in der Erste n Tschechoslowakische n Republik " 
wurde von Ivaničkov á präsentiert . Hertel s Ausführunge n zeigten , dass die Ziel -
setzun g der Parte i eine r slowakischen Autonomi e in nationale r sowie konfessionel -
ler Hinsich t unte r andere m aus Mange l an mögliche n KoaÜtionspartner n auch zu 
dem Zeitpunk t nich t umsetzba r war, als sich politisch e GestaltungsmögÜchkeite n 
eröffneten . Dennoc h führt e gerade das strikte Festhalte n an der slowakischen Auto -
nomi e dazu , dass die stark konfessionel l geprägte , klerikale Parte i imme r deutliche r 
als einzig legitime Vertreteri n der slowakischen Natio n wahrgenomme n wurde . 

Mi t dem Nachfolge r Hlinka s als Vorsitzende m der Slowakische n Volksparte i 
beschäftigt e sich Eduar d Nižňansk ý (Bratislava) in seinem Vortrag zu „Jose f Tisos 
Denke n über Religion un d die Folge n für die Politi k der ČSR un d die Slowakei wäh-
ren d des Zweite n Weltkrieges". Nižňansk ý legte dar, dass im Denke n Tisos der 
Katholizismu s als die unverfälscht e For m der Religion gegolten habe . Darau s hätt e 
sich auch sein Verhältni s zum Nationalismu s abgeleitet , der im Katholizismu s seine 
Veredlun g finde, un d den er ebenfalls auf einen göttliche n Ursprun g zurückführte . 
Den n die „Lieb e zur Heimat " sei laut Tiso ein Gebo t Gottes . Religiöse un d kon -
fessionelle Element e verschmolze n hier also zu einem hybride n Deutungsmuster , 
innerhal b dessen die Natio n im Gegensat z zum Staat gedach t wurde . Den n Tiso 
rechtfertigt e die Zerschlagun g der Tschechoslowake i mit dem Schut z der slowaki-
schen Nation . Nižňansk ý führt e vor, wie Tiso dieses Argumen t religiös unterfütter -
te: So wurde das Gebo t der Nächstenlieb e auf die Verbundenhei t mit der eigenen 
Natio n übertragen , die stärker sein müsse als die Loyalitä t gegenüber dem Staat . Di e 
anschließend e Diskussio n konzentriert e sich einerseit s auf die Tatsache , dass Tiso 
ebenfalls mit religiösen Argumente n die Deportatione n slowakischer Jude n zu 
rechtfertige n versuchte . Andererseit s wurde von Christop h Corneliße n (Kiel ) zu 
Rech t auf die Häufigkei t hingewiesen , in der autoritär e Tendenze n im politische n 
Katholizismu s im Europ a der Zwischenkriegszei t zu beobachte n waren . Ums o 
interessante r war in diesem Zusammenhan g Nižňanský s Hinwei s auf die bis heut e 
fortdauernd e Weigerun g eines Teils der slowakischen Historiker , die Selbstdiskre -
ditierun g des politische n Katholizismu s aufzuarbeiten . 

De r zweite Konferenzta g begann mit einem Pane l zu „Transformatione n -
Konversione n - Politik " un d wurde von Kristin a Kaiserová (Úst í nad Labem / 
Aussig) mit ihre m Refera t über „Di e konfessionell e Problemati k der Deutsche n in 
Böhme n un d die Beziehun g zu Deutschlan d 1848-1938" eingeleitet . In ihre m um -
fassenden Überblic k stellte sie unte r andere m dar, wie in den 1870er Jahre n die 
Entstehun g der Altkatholische n Kirch e von engen Beziehunge n nac h Deutschlan d 
begleitet wurde . Auch im protestantische n Milieu gab es solche Phänomene , wie bei-
spielsweise den Gustav-Adolf-Verei n in Leipzig, der zur Unterstützun g der Prote -
stante n in der Diaspor a gegründe t worde n sei. Auf Interess e stieß in der Diskussio n 
vor allem die Haltun g der konfessionelle n Milieu s zur „Sudetendeutsche n Partei" . 
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Kaiserová hatte bereits in ihrem Vortrag die starke Annäherung der evangelischen 
Jugend an die Partei Henleins erwähnt. Miroslav Kunštát ergänzte dazu, dass die 
Loyalität der deutschen protestantischen Geistlichen zu Beginn der „Bewegung" 
fast hundertprozentig gewesen sei. Dies habe sich jedoch geändert, als einerseits die 
nationalsozialistische Kirchen- und Religionspolitik die institutionelle Arbeit der 
Kirchen zunehmend erschwerte und andererseits die Bekennende Kirche immer 
mehr Anhänger im Reichsgau Sudetenland fand. 

Ebenfalls breit diskutiert wurde Martin Weins (Tel Aviv) Beitrag mit dem Titel 
„Eternal conversions (Zu Multiethnizität, politischer Orientierung und religiösen 
Bindungen)". Dem Vortragenden dürfte dies willkommen gewesen sein, betonte er 
doch zu Beginn seiner Präsentation, dass es sich um ein Stück „work in progress" 
handle. Er wolle daher das Forum der Kommission nutzen, sein Schema, welches 
religiöse Bindungen parteipolitischen Orientierungen in der Ersten Republik im 
Zeitraum von 1920 bis 1938 zuverlässig zuordnen soll, weiter voranzubringen. Die 
Diskutanten teilten denn zwar auch die Meinung, dass es sich hier um eine frucht-
bare und sinnvolle Fragestellung handle, zumal der untersuchte Zeitraum von einer 
Umbruchssituation geprägt gewesen sei, in der sich religiöse und politische Bin-
dungen wandeln könnten. Angemahnt wurde aber beispielsweise, dass Wein den 
Geltungszeitraum seines Schemas noch spezifizieren und die Parameter genauer er-
fassen müsse. 

Die Sektion wurde beschlossen von Roman Holec (Bratislava), der „Religion, 
Nation und Staat im Denken der slowakischen politischen Elite vor 1918" vorstell-
te. Gleich zu Beginn seiner Ausführungen machte Holec die Einschränkung, dass 
sein Vortrag nur das Spannungsverhältnis zwischen Nation, Staat und katholischer 
Kirche - und nicht der Religion im Allgemeinen - behandle. In der Zeit der Zu-
gehörigkeit zur österreichisch-ungarischen Monarchie sei grundsätzlich von einer 
Interessenskonvergenz des Staates mit der slowakischen geistlichen Elite - sprich: 
der katholischen Hierarchie - auszugehen. Die Nationalitätenkonflikte hätten sich, 
so Holec, daher weniger zwischen Staat und Kirche abgespielt als vielmehr auf der 
lokalen Ebene, zwischen niedrigem Klerus und der Hierarchie. Die Loyalitäten und 
Selbstzuschreibungen zu einer bestimmten Nation schienen infolgedessen eindeutig 
schichtenspezifisch gewesen zu sein: Während der Anteil der Katholiken unter den-
jenigen Christen, die bis 1918 ihre Namen magyarisierten, bei überdurchschnitt-
lichen 72 Prozent lag, schloss Holec dies für Angehörige der bäuerlichen Schicht 
praktisch aus. 

Das letzte Panel 'war drei christlichen Persönlichkeiten der böhmischen 
Geschichte gewidmet, die als „lieux de memoire" für die Erinnerung von Tschechen, 
Deutschen und Slowaken eine Rolle spielten. Zu Beginn ging Tobias Weger (Olden-
burg) in seinem Vortrag „Jan Amos Komenský. Die .Karriere' einer religiösen 
Leitfigur in den Beziehungen zwischen Deutschen, Tschechen und Slowaken im 
20. Jahrhundert" der Frage nach, ob es sich bei Comenius um einen tschechischen 
oder einen europäischen Erinnerungsort handle. In seiner durch viele Fotos sehr 
anschaulich gestalteten Präsentation wurde deutlich, dass beides zu verneinen sei: 
Zwar spielte der Erinnerungsort Comenius beispielsweise auch in Polen - besonders 
in Leszno (Lissa) - eine Rolle. Doch konnte er hier keine gesamtgesellschaftliche 
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Gültigkei t erlangen . Weger zog dahe r die Schlussfolgerung , dass im europäische n 
Kontex t lediglich die Figu r Comeniu s in mehrere n Gemeinschafte n wichtig gewesen 
sei -  allerding s in sehr unterschiedliche n Bedeutungen . Gesamteuropäisc h gesehen 
müsse dahe r von einem „getrennte n Gedächtnis " hinsichtlic h dieses Erinnerungs -
orte s die Red e sein. 

Ein e diachro n vergleichend e Perspektiv e einnehmen d sprach Jan Randá k (Prag ) 
über die Bedeutun g von „Ja n Hu s im kommunistische n Geschichtsdiskurs" . Er zeig-
te, wie sich die Kommunistisch e Parte i der Tschechoslowake i (Komunistick á stran a 
Československa , KSČ ) daru m bemühte , Hu s zum Vorkämpfe r der Befreiun g des 
arbeitende n Volkes un d die Parte i un d ihre Angehörige n zu den „Nachkomme n der 
Taborite n un d von Jan Hus " zu stilisieren . Di e kommunistisch e Umdeutun g des 
Gedenken s an Hu s klammert e dabe i selbst dessen religiöse Aspekte nich t aus. 
Imme r wieder rückte n die tschechische n Kommuniste n Hus ' Kriti k an den gesell-
schaftliche n Verhältnisse n in das Zentru m der Erinnerung . O b allerding s allein die 
Tatsache , dass die propagandistische n Film e auf großes Publikumsinteress e stie-
ßen , scho n ein Beleg für die allgemein e Akzeptan z des kommunistische n Hus -
Gedenken s ist, musst e offen bleiben . 

Deutlicher e Aussagen zu der Überzeugungskraf t eines konkrete n Erinnerungs -
orte s konnt e Jarosla v Šebek (Prag ) in seinem Vortrag „De r heilige Wenzel -  Inter -
pretatione n im 20. Jahrhundert " machen . Wenn auch die Figu r des Heilige n Wenzels 
im Laufe der Zei t differierend e Bedeutungszuweisunge n erfuhr , sei dennoc h davon 
auszugehen , dass dami t imme r ein relativ großes Mobilisierungspotenzia l verbunde n 
war. Die s sei währen d der Tausendjahrfeie r seines Todestage s 1929 festzustellen 
gewesen, aber auch 1989, als sich die Mensche n vor dem Prage r Wenzelsdenkma l 
versammelten . Dabe i hatt e es an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhunder t auch 
Streitigkeite n um die Interpretatio n der Figu r des Heilige n Wenzel gegeben, als bei-
spielsweise diskutier t 'wurde , mit welchen Beigaben das Prage r Denkma l versehen 
•werde n sollte. Schließlic h setzte sich der Entwur f des Bildhauer s Josef V Myslbek 
durch , was eine Vereinnahmun g des Heilige n für die tschechisch e national e Inter -
pretationslini e bedeutete . 

In der Diskussio n wurde gefordert , die Darstellun g der dre i Erinnerungsort e kon -
sequente r an gemeinsame n Leitfragen zu orientiere n un d stärker nac h der Bedeutun g 
dieser religiösen „lieu x de memoire " für die Beziehungsgeschicht e zwischen 
Deutschen , Tscheche n un d Slowaken zu fragen. Fü r dringen d notwendi g befunde n 
•wurd e auch eine klarere Unterscheidun g zwischen den jeweiligen Bedeutungs -
zuschreibunge n im tschechische n un d slowakischen Gedächtnis , die beispielsweise 
in Bezug auf Comeniu s stark differierten . Milo š Havelk a mahnt e außerde m an, 
generel l stren g zwischen historiografische n un d wissenssoziologischen Dimensio -
nen bei der Erforschun g von Erinnerungsorte n zu differenzieren . 

Im Hinblic k auf die Publikatio n der Tagungsergebniss e wurde n auch in der 
Abschlussdiskussion Überlegunge n angestellt , nac h welchen Kriterie n die vielseiti-
gen Beiträge der Konferen z vereinheitlich t werden könnten . Zu Rech t merkt e Edit a 
Ivaničkov á an, dass die Beiträge thematisc h enger fokussiert werden müssten , um zu 
konkrete n Vergleichsgegenstände n zu gelangen . Marti n Schulz e Wessel schlug auch 
im Hinblic k auf die Aufgabe der Kommissio n als thematische n Schwerpunk t vor, 
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sich auf die Rolle der Religion in den deutsch-tschechischen und deutsch-slowaki-
schen Beziehungen zu beschränken. Als mögliche Herangehensweisen skizzierte er, 
danach zu fragen, inwiefern durch Religion diskursive Räume konstruiert wurden, 
die letztlich zu einer Territorialisierung eines Wir-Gefühls führten. Als weitere 
potentielle Forschungsfelder nannte er religiöse Transfers und die religiöse Fun-
dierung politischer Kulturen. All diese Aspekte seien in den Vorträgen zwar schon 
angedeutet worden, müssten aber mit Blick auf einen homogenen und konsistenten 
Tagungsband noch konsequenter verfolgt werden. Ein engerer Fokus böte auch die 
Chance, verstärkt interdisziplinär an die einzelnen Themen heranzugehen. Denn 
gerade der Mangel an Interdiszipünarität der Konferenz war wiederholt kritisiert 
worden. 

Bestimmte Forschungsfelder aufzuzeigen sowie konkreten, teilweise sehr spezifi-
schen und originellen Fragestellungen nachzugehen, ist eines der Verdienste der 
Tagung. Doch ist gerade die breite thematische Streuung in der Abschlussdiskussion 
wiederholt zu Recht kritisiert worden, weil dadurch in manchen Beiträgen die 
Leitfrage nach der Bedeutung von Kirchen und Religionsgemeinschaften im Be-
ziehungsfeld von staatlicher Poütik und nationalen Entwürfen ein wenig aus dem 
Bück geraten war. Dafür, dass die übergreifende Fragestellung dennoch immer wie-
der in den Fokus gerückt wurde, sorgten die lebhaften Diskussionen der Tagung, 
denen die Organisatoren dankenswerterweise viel Platz im Programm eingeräumt 
hatten. Sicherlich wäre es ein großer Gewinn für die in Vorbereitung befindliche 
Publikation, wenn einige dieser Anregungen in die Beiträge einfließen würden. 

München Laura Hölzlwimmer 

„ C Z E C H S I N T H E N E W A N D O L D E U R O P E : 
N E W A P P R O A C H E S " . 8 ™ A N N U A L W O R K S H O P 

I N C Z E C H C U L T U R A L S T U D I E S 

Der Workshop zu „Czechs in the New and Old Europe: New Approaches", der vom 
30. März bis 1. April 2007 an der University of Illinois stattfand, richtete sich in 
erster Linie an Doktoranden, die ihre Arbeiten im Bereich tschechischer (und slo-
wakischer) Studien des 19. und 20. Jahrhunderts in einem interdisziplinären Umfeld 
vorstellen konnten: Neben Historikern trugen unter anderem Musik-, Literatur-
und Theaterwissenschaftler sowie Politologen und Architekten vor. In einem so 
breit angelegten Forum wurde der Fokus des diesjährigen Konferenzthemas nicht 
unbedingt auf den ersten Blick klar. Welches alte und neue Europa war hier gemeint 
und was hielt demnach die Tagung thematisch zusammen? 

Das Programm, von David L. Cooper (Department of Slavic Languages and 
Literatures, University of Illinois) zusammengestellt und gegliedert in die Sektionen 
„Czech Music and National Identity", „The Varieties of Socialist Experience", 
„Rethinking (Czech) Modernism", „Gender, Alterity, and Minorities" sowie 
„Mediating the Czechs to the World", wirkte zunächst etwas unfokussiert. Die 
Vorträge entpuppten sich aber schnell nicht nur als starke Diskussionsgrundlage, 
indem sie wesentliche Aspekte über Querverweise immer wieder auch sektions-
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übergreifen d aufnahmen , sonder n auch als Überbüc k über Themenschwerpunkte , 
die die tschechische n Kulturstudie n in den US A derzei t prägen . 

Zu m einen fiel die Konzentratio n auf die Epoch e des tschechoslowakische n 
Sozialismu s auf: Am architektonische n Beispiel von Nov á Ostrava (Kimberl y E. 
Zarecor , Iowa Stat e University) , in Bezug auf die Filmproduktio n im Sozialismu s 
mit einem Beitra g über den „armádn í film" (Armeefilm , Alice O. Lovejoy, Yale Uni -
versity) ode r mit einer slowakischen Perspektiv e auf den „Prage r Frühling " (Scot t 
Brown , Universit y of Washington) , der auch ein Bratislavaer Frühlin g war, wurde n 
verschieden e Facette n des tschechoslowakische n RealsoziaÜsmu s beleuchtet . Di e 
Thes e von Melind a Reidinge r (Universit y of Virginia), „chalupářství " -  also der mas-
senhaft e Rückzu g in kleine Wochenendhäusche n auf dem Lan d - sei zur Zei t des 
Sozialismu s eine For m von Widerstan d gegen das herrschend e politisch e System 
gewesen, stieß allerding s auf Kritik . 

Eine n weiteren Schwerpunk t bildet e -  in erster Linie von Musikwissenschaftler n 
un d Kunsthistoriker n vertrete n -  die tschechisch e Modern e un d ihre Bedeutun g für 
die tschechisch e Nationalidentität . Hie r zeigte sich ein Bezug vor allem auf die Zei t 
des ausgehende n 19. Jahrhundert s sowie auf die Zwischenkriegszeit , als Zei t der 
„Moderne " ode r des Modernismus . Es wurde aber auch das Verständni s der Mo -
dern e im Sozialismu s reflektier t un d vor allem an Beispielen aus Architektu r un d 
Film diskutiert . 

Anfang un d End e der tschechische n Modern e wurde n mit Nichol s Sawicki (Art 
Institute , Chicago) , der über „Moder n Art and th e first Pragu e Spring " sprach , un d 
Andre w Hersche r (Universit y of Michigan ) abgesteckt , dessen Them a „Th e End(s ) 
of Modernism " war. Jindřic h Toma n (Universit y of Michigan ) indessen erläuterte , 
dass die Durchsetzun g der Fotografi e in Zeitschrifte n nich t nu r als technisch e 
Neuerun g zu interpretiere n ist, sonder n auch das Sehen veränder t un d dami t zur 
„Modernizin g Modernity " beigetragen habe . 

Erwähnenswer t schein t auch , •welch e Theme n nich t vorkamen . Klassische Be-
ziehungsgeschicht e ode r vergleichend e Theme n der böhmische n Kulturgeschicht e 
gerade in internationale m Forschungsrahmen , •wi e tschechisch-jüdisch e ode r tsche -
chisch-deutsch e Verflechtungen , wurde n kaum aufgegriffen. De r einzige Vortrag, 
der mit der Frag e „Ho w coul d Libuše ever fall in love with Lohengrin? " (Marti n 
Nedbal , Eastma n Schoo l of Music ) einen deutsch-tschechische n Antagonismu s the -
matisierte , ihn allerding s gleich darau f wieder relativierte , griff mit der tschechische n 
Ope r als Teil der Nationalbewegun g zwar einen eher traditionel l anmutende n Topo s 
auf, konnt e aber Transfer s nachweisen , die Smetana s Ope r „Libuše " doc h stark an 
Wagners Lohengri n erinner n ließ. Das s diese Transfer s nich t unbeding t an dem 
Libretto , sonder n anhan d von musikalische n Kategorie n zu erkenne n waren , hatt e 
zumindes t für die zuhörende n Historike r sowie ander e „Text- " un d „Bildwissen -
schaftler " einen zusätzliche n Reiz . Nebe n den musikalische n sorgten auf der Kon -
ferenz auch Filmbeispiel e für eine media l bunt e Aufbereitung , die das Auflegen von 
Folie n schon fast altmodisc h anmute n ließ. 

Nu r ansatzweise waren von den böhmische n Kernländer n abweichend e Räum e 
(übe r die Wahrnehmun g Asiens un d Afrikas in tschechische n Reiseberichte n um 
1900, Sarah Lemmen , GWZ O Leipzig) ode r ander e als die oben genannte n Epoche n 
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im Blickfeld der Vorträge, so die Zei t des Protektorat s („Wome n in th e Terezí n 
Ghetto , 1941-1945", Ann a Hájková , Universit y of Toronto ) ode r auch die post -
kommunistisch e Ära, die mit eine r Untersuchun g über (homo - wie hetero- ) sexuel-
le Toleran z in Tschechie n der 1990er Jahr e (Timoth y McCajo r Hall , Universit y of 
Chicago ) vertrete n war. 

Da s Forma t des Czec h Worksho p ist selbst schon historisch , kan n er doc h auf eine 
Laufzei t von bisher ach t Jahre n zurückblicken . In den ersten sieben Jahre n seit sei-
ner Gründun g 2000 fand er an der Universit y of Michiga n in Ann Arbor unte r der 
Leitun g von Jindřic h Toma n statt , mit einem „Gastauftritt " an der Columbi a Uni -
versity in Ne w York Cit y im Jah r 2002. Als zweieinhalb-tägige r Worksho p angelegt, 
ist die Anzah l der Referente n mit zwischen 15 un d 20 Persone n überschauba r geblie-
ben . Übe r die Jahr e hinwe g war ein relativ fester Ker n an Referente n zu verzeichnen , 
die zu eine r ganzen Bandbreit e von Theme n zu tschechische r Kulturgeschichte , 
Literaturwissenschafte n un d angrenzende n Diszipline n vortrugen . 

Im Vergleich zu ähnliche n Fore n in Deutschland , wie dem Bohemistentreffe n am 
Collegiu m Carolinum , bei dene n ebenfalls laufend e Projekt e zu tschechische n Stu-
dien in einem interdisziplinäre n Kontex t vorgestellt werden , fallen die unterschied -
lichen thematische n Schwerpunkt e der amerikanische n un d der deutsche n For -
schun g auf: Währen d das deutsch-tschechisch(-jüdisch) e Mit- , Neben - un d Gegen -
einande r in der deutsche n Forschun g nac h wie vor eine wichtige Rolle spielt, wur-
den auf den Workshop s der letzte n Jahr e vor allem alltags- un d kulturgeschichtlich e 
Fragestellunge n präsentiert . In vielen Fälle n wurde n Zeitunge n un d Film e als Quel -
len herangezogen , Kunstausstellunge n ode r Künstlergruppe n aus der Perspektiv e 
ihre r poÜtische n Implikatione n untersucht . Di e Bedeutun g des Jazz in der Tschecho -
slowakei der Zwischenkriegszeit , des Funktionalismu s ode r Kubismu s als Ausdruc k 
einer „fortschrittlichen " tschechische n Modern e in kunsthistorische r ode r politi -
scher Perspektiv e wurde imme r wieder aufgegriffen, aber auch Überlegunge n zur 
kurze n Umbruchsperiod e der zweiten Hälft e der 1940er Jahre . 

Bei den Workshop s •wir d besondere r Wert nich t nu r auf einen explizit inter -
disziplinäre n Aufbau gelegt, sonder n auch auf einen internationale n Austausch . 
Währen d sich der Worksho p vor allem an Doktorande n un d Post-doc s ameri -
kanische r Universitäte n richtet , ist es, so schein t es mit Blick auf die Programm e 
der vorangegangene n Jahre , wohl Tradition , jedes Jah r auch mindesten s einen 
Vertrete r eine r europäische n Universitä t einzuladen . Mehrmal s konnt e etwa Pete r 
Bugge von der Universitä t Aarhu s gewonne n werden , ebenso Fran k Hadle r 
(GWZ O Leipzig) , Xavier Galmich e (Universitä t Sorbonne ) ode r Micha l Kopeče k 
(Institu t für Zeitgeschicht e Prag) . 

U m auf die Ausgangsfrage zurückzukommen : Auf dem diesjährigen Worksho p 
griff Marti n Votruba (Universit y of Pittsburgh ) in seiner Eröffnungsred e die Frag e 
nac h dem „alten " un d „neuen " Europ a noc h einma l auf. In einem wunderba r tempo -
reiche n un d zugespitzte n Vortrag verdeutlicht e er die schnel l wechselnde n Lager 
eines „alten " un d „neuen " Europ a in den letzte n hunder t Jahre n bis hin zu Rums -
felds bekannte m Diktu m un d brach fast nebenhe r gängige Interpretatione n auf, in 
dene n die osteuropäische n Lände r als in erster Linie „postkommunistisch " vorge-
stellt werden . Dami t war zwar imme r noc h nich t geklärt, wie der Workshop-Tite l zu 



196 Bohemia Band 47 (2006/07) 

verstehen sei. Die Bedeutung solcher Lagerzuschreibungen wurde in historischer 
Perspektive jedoch stark relativiert. 

Während die internationale Besetzung der Workshop-Reihe für die Organisatoren 
sicher nicht die Hauptmotivation darstellt, ermöglicht dieses Forum doch einen 
intensiven Austausch über laufende Projekte und aktuelle Forschungsfragen über 
Ländergrenzen hinweg. Es ist nur zu wünschen, dass diese Form von transatlanti-
scher Zusammenarbeit weiter ausgebaut wird. Eine Fortsetzung des Workshops -
von nun an in wechselnden Städten - ist geplant. 

Leipzig Sarah Lemmen 

P R O Z E S S E K U L T U R E L L E R I N T E G R A T I O N 
U N D D E S I N T E G R A T I O N . D E U T S C H E , T S C H E C H E N , 

B Ö H M E N IM 20. J A H R H U N D E R T 

Das Institut für Slawistik der Technischen Universität Dresden und der Studiengang 
Kulturmanagement der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar und der Fried-
rich-Schiller-Universität Jena luden vom 14. bis 16. Juni 2007 zu einer interdiszipli-
nären Konferenz nach Weimar ein, Organisatoren waren Ludger Udolph (Dresden) 
und Steffen Höhne (Weimar). 

Steffen Höhne begrüßte die Tagungsteilnehmer nach sommerlich leichten Jazz-
klängen der Weimarer Formation TaBeBo in der Altenburg, dem langjährigen Domi-
zil Franz Liszts, und verwies auf den spiritus loci eines aus Tradition internationalen 
und interkulturellen Ortes, bevor er auf den konzeptionellen Rahmen der Tagung 
einging. 

Betrachtet man die deutsch-tschechischen Beziehungen nach 1989, dann scheint in 
vielen gesellschaftlich relevanten Bereichen wie PoÜtik und Wirtschaft, Kultur und 
Medien ein historisch verfestigtes, mehr oder weniger stereotypes Bild vom jeweils 
„Anderen" die Interaktion zu beeinflussen. Sowohl die politisch determinierten 
Diskurse um die „Sudetenproblematik" als auch die ökonomisch determinierten 
Transformationsdiskurse im Kontext neuer deutsch-tschechischer Kooperationen 
zeigen eine erstaunliche Stabilität tradierter Wahrnehmungsmuster. Offenkundig 
existieren kulturspezifische Perzeptionsmuster, die bis heute die Beziehungen zwi-
schen Tschechen und Deutschen prägen. 

Nachdem in einer ersten Konferenz zum 19. Jahrhundert die Vorgeschichte dieser 
zunehmend desintegrativen Entwicklung im Verhältnis zwischen Tschechen und 
Deutschen ausgeleuchtet worden war, wurden jetzt Prozesse kultureller und sprach-
licher Integration, aber auch Desintegration in der eigentlichen Krisenphase seit 
Beginn des 20. Jahrhunderts untersucht. Ausgehend hiervon standen drei Fragen im 
Zentrum: Erstens, wie verliefen - gerade angesichts der politischen Brüche (1918, 
1938, 1948, 1968, 1989) - Prozesse der Konstitution kulturell-sprachlicher 
Identifizierung in den böhmischen Ländern? Zweitens, wie veränderten sich seit 
Beginn des 20. Jahrhunderts Selbst- und Fremdkategorisierungen? Welche Konti-
nuität besitzen die historischen ethnischen Stereotype und Klischees? Welche Aus-
formungen nationaler Divergenz findet man in den unterschiedlichen kulturellen 
Konzepten? Und drittens, welche Ansätze zur Neutralisierung nationalkulturellen 
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Denkens , Fühlen s un d Wahrnehmen s begleitete n den Prozes s der „ethnische n 
Antagonisierung" , an dessen End e (1938-1945 ) die völlige Desintegratio n stand ? 
Kan n man also, ausgehen d von dem Wirken kulturelle r Mittle r un d Grenzgänge r 
zwischen Jahrhundertwend e un d dem End e einer gemeinsame n böhmische n Kultu r 
1938 bzw. auch noc h darübe r hinau s neobohemistisch e Traditione n postulieren ? 

Diese Tagun g stellte sich somi t die Aufgabe, die Entwicklun g der deutsch-tsche -
chische n kulturelle n un d sprachliche n Beziehunge n im 20. Jahrhunder t zu untersu -
chen , wobei nebe n kulturelle n Erscheinunge n im engere n Sinn e (Sprache , Literatur , 
Theater , Musi k etc. ) auch dere n Rahmenbedingunge n (Institutionen , Kulturpoliti k 
etc. ) reflektier t wurden . 

Di e Analyse von Prozesse n kulturelle r Integratio n un d Desintegratio n in Böhme n 
verlangt einen komplexe n Zugan g mit dem Ziel , Einblick e in die kultur - un d sprach -
historische n Entwicklunge n zu geben, die das Zusammenlebe n von Deutsche n un d 
Tscheche n in den böhmische n Länder n im 20. Jahrhunder t bestimmten . Diese m Zie l 
näherte n sich die Beiträge in unterschiedliche n Sektionen . 

Di e ersten Beiträge befassten sich mit den intellektuelle n Diskurse n der Zeit , so 
Ludger Udolp h im Eröffnungsrefera t „Bezru č un d Salda. Antijüdisches , -deutsches , 
-kapitalistische s un d -polnische s Denken " mit ausgewählte n Autore n des intellek -
tuellen Diskurse s um Identitätsfindun g un d Abgrenzung . Christian e Brenne r (Mün -
chen ) nähert e sich der Themati k anhan d literarische r Werke aus der frühe n Nach -
kriegszeit in ihre m Beitra g .„Brief e an den tote n Freund. ' Tschechisch-deutsch e 
Konfliktgeschicht e in der tschechische n Literatur. " Alfrun Küem s (Leipzig) widme -
te sich mit dem Vortrag „Konstellation : Exil. Heima t un d ihre Desintegrationskraf t 
als literarische s Thema " den desintegrative n Kräfte n aus dem Spannungsfel d von 
Heima t un d Exil, •wi e sie im Werk unte r andere m von Libuše Moníkov á Nieder -
schlag finden . 

In der sprachwissenschaftliche n Sektio n untersucht e Simon a Švingrová (Regens -
burg) „Di e Sprachenfrag e in Böhme n nac h 1900. De r tatsächlich e Gebrauc h der 
deutsche n un d tschechische n Amtssprach e am Beispiel der Arbeiter-Unfall-Ver -
sicherungs-Anstal t in Prag " un d stellte detailliert e Untersuchunge n sprachprag -
matische r bzw. sprachpolitische r Art zu unterschiedliche n Anwendungskontexte n 
un d -funktione n tschechische r un d deutsche r Sprach e in der Zei t nac h der Jahr -
hundertwend e dar. Barbar a Schmiedtov á (Heidelberg ) nähert e sich in ihre m Refera t 
„Einflüss e des Deutsche n auf das Tschechische : ein Sprachvergleic h aus psycholin -
guistischer Perspektive " Bedeutungsparallele n un d -differenze n der Sprachsystem e 
insbesonder e zwischen dem Tschechischen , Deutsche n un d Russischen . 

Ein besondere s Augenmer k •wurd e auf die Rolle von Kuns t un d Literatu r gelegt. 
Untersuch t wurde n kulturell e Phänomen e in multinationale n Kontexten , wobei es 
um Frage n der Produktion , Rezeptio n un d Distributio n sowie um Aspekte der 
Kanonisierun g nac h Verbindlichkeitsvorgabe n auf der Eben e der kulturelle n Pro -
duktio n wie Partizipatio n ging. Hierbe i galt den „Kulturmittlern " ein besondere s 
Interesse . Dabe i wurde n gerade solche kulturelle n Phänomen e in den Blick genom -
men , die über die ästhetisch e Funktio n im engere n Sinn e hinau s eine gesellschafts-
politisch e Relevan z besaßen . Kur t Krolo p (Prag ) eröffnet e die literaturwissenschaft -
liche Sektio n mit einem Beitra g zum Them a „National e un d kulturell e Attribuie -
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rungsproblem e bei Autore n aus den böhmische n Länder n im 20. Jahrhundert " mit 
einem Überblic k zu nationale n kulturelle n Zuordnunge n von Künstler n der böhmi -
schen Länder , die sich solche n Kategorisierunge n zu entziehe n scheine n wie Kafka 
ode r Werfel. Mi t der prägende n un d auf vielfältigen Ebene n elementa r fördernde n 
Figu r von Ma x Brod setzte n sich Hans-Ger d Koc h (Berlin ) „Ma x Brod - ein Jud e 
deutsche r Zunge " un d Barbar a Šrámkov á (Berlin ) „Ma x Brod un d die tschechisch e 
Kultu r 1909-1939" auseinander . Dabe i wurde einerseit s besonder s die Mittlerroll e 
Brod s unte r andere m für das Werk Leoš Janáček s vorgestellt, andererseit s aber auch 
die Bewertun g Brod s unte r unterschiedliche n nationale n Perspektiven . 

Im kulturwissenschaftliche n Teil berichtet e Justu s H . Ulbrich t (Weimar ) unte r 
dem Tite l „Bursche n heraus!" -  Kulturell e Praktike n der deutsche n Jugendbewe -
gung im Kontex t deutsch-böhmische r Geschicht e des „Zeitalter s der Extreme " über 
Beeinflussunge n un d Unterschied e des Wandervogel s in den beiden Ländern . Als 
Ergebnisse der biografischen Forschun g zu prägende n Persönlichkeite n präsentiert e 
er Einblick e in das grenzübergreifend e Beziehungsnet z un d fächert e Nuance n der 
emotionale n wie geschmackliche n Befindlichkeite n in der Bewegung auf. De r von 
Tomá š Kaspe r vorgestellte Vortrag „Kultu r un d Erziehun g in Theresienstadt " von 
Dan a Kasperov á (Liberec ) zeichne t den Versuch der Vermittlun g elementare r kultu -
reller Bildun g als Überlebensfakto r unte r widrigsten Umstände n nach . 

Di e weiteren Beiträge des Panel s befassten sich mit der Vermittlun g un d Instru -
mentalisierun g des Medium s Film . Ine s Koeltzsc h (Berlin ) untersucht e „Da s Kin o 
als Or t kulturelle r Vermittlun g in Böhme n (1898-1938) " anhan d nationale r Para -
digmen innerhal b der Produktio n un d des Einsatze s von Film auf böhmische r Seite, 
währen d Lind a Mari a Kolda u (Frankfurt ) in ihre m Vortrag „Vltava un d Di e Moldau . 
Zu r deutsch-tschechische n Rezeptio n von Smetana s ,M á vlast' im ausgehende n 
19. un d 20. Jahrhundert " die Funktionalisierun g un d Umdeutun g der ersten beiden 
Sätze aus Bedřic h Smetana s „M a vlast" (Mei n Vaterland ) zur Stilisierun g Prags als 
deutsche r Stad t in einem KdF-Werbefil m vorstellte . 

Anschaulic h unterstütz t von Fotografie n un d Karte n referiert e Michael a Mare k 
(Leipzig) über „Baudenkmäle r im Grenzlan d nac h dem Zweite n Weltkrieg. Strate -
gien der (Wieder-)Aneignung" . Als „Kronzeuge n territoriale r Aneignung " stünde n 
Baudenkmäle r imme r in einem politische n Argumentationszusammenhang . Mare k 
zeichnet e die kulturpolitische n Weisungen zum Umgan g mit im nationale n ode r 
ideologische n Sinn e störende n Artefakten im historische n Verlauf der •wechselnde n 
Systeme nach . 

In den Blick gelangen schließlic h Institutione n un d Diskurs e un d dami t 
Ausdrucksforme n „böhmischer " Identitä t un d Kultu r im Kontex t kulturpolitische r 
un d institutionelle r Prozesse . Ohn e die Institutionalisierun g insbesonder e des Presse-
wesens lässt sich die öffentlichkeitswirksam e Durchsetzun g eigen- un d fremd -
kulturelle r Kategorie n nich t angemesse n erklären . Di e wissenschaftshistorisch e Sek-
tion eröffnet e Tomá š Kaspe r (Liberec ) mit seinem Vortrag „Pädagogi k in Prag . Ein 
Vergleich zwischen der deutsche n un d der tschechische n Universität" , in dem er die 
Gründun g des pädagogische n Lehrstuhl s 1850 an der deutsche n Universitä t Pra g 
schilderte , in der sich das Fac h nac h dem Kulturschem a der deutsche n geisteswis-
senschaftliche n Traditio n zwischen rückwärtsgewandte n Professore n aus Deutsch -
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land und einer Orientierung der Tschechen am amerikanischen Pragmatismus und 
Behaviorismus entwickelte. In seinem Beitrag „Deutsche Wissenschaft im Volks-
tumskampf - mit finanzieller Unterstützung aus Deutschland" schilderte Klaas-
Hinrich Ehlers (Frankfurt/Oder), wie nach dem Vertrag von Versailles das For-
schungsthema Auslandsdeutschtum aufgebaut wurde und die Deutsche Forschungs-
gemeinschaft es in den 1930er Jahren gegen anfängliche Vorbehalte zur nationalen 
Gemeinschaftsaufgabe erhob. 

Karl Braun (Marburg) zeichnete die Geschichte der „Volkskunde in Böhmen" und 
generell im deutschen Sprachraum nach. Die Reichs-Sehnsucht ab 1806 mündete in 
die „Invention of Deutschtum" als „Ideologiearbeit im Prozess der Modernisie-
rung". Für Böhmen fächerte Braun sehr detailliert die Programmatik der einzelnen 
Forscherpersönlichkeiten und ihre zum Teil gegensätzlichen Positionen auf. 

Die letzte, kulturpolitische Sektion eröffnete Peter Becher (München) und stellte 
drei zentrale Instrumente der nationalsozialistischen „Kulturpolitik im Protektorat" 
vor, wobei er sich auf den Bereich der Literaturpflege konzentrierte. Das Reichs-
ministerium für Volksaufklärung und Propaganda organisierte 1939/40 und 1940/41 
jeweils eine „Großdeutsche Dichterfahrt", die zu Lesungen in Prag, Iglau (Jihlava), 
Wien und anderen Orten führte; ferner gab es Preisverleihungen, die spezielle 
Richtungen förderten. 

„Es ist schwer, die Menschen hinters Licht zu führen, sobald es ihnen aufgegan-
gen ist." Mit diesem Zitat führte Gisela Kaben (München) in ihre Studien zu 
dem pikanten Thema „Die Handschriftenfälschungen. Vom Geschichtsmythos zum 
Sprachmythos?" ein. Fast scheint es nach den Ausführungen Kabens, als widerlegte 
die Geschichte den eingangs zitierten Satz, denn vor allem unter dramatischem poli-
tischen Wechsel und dem Mangel an nationalstaatlicher Kontinuität werden natio-
nale Mythen gewünscht, geschaffen und sogar wider besseres Wissen am Leben 
gehalten. 

Eine gelungene Abrundung fand die interdisziplinäre Tagung mit Mario Schulz 
(Jena): „Institutionalisierte Konfliktlösung: Die deutsch-tschechische und deutsch-
slowakische Historikerkommission". Schulz analysierte die Arbeitsweise der 1990 
gegründeten Kommission auf Basis der Theorie zur qualitativen Sozialforschung. 
Von Historikerverbänden und Außenministern fachlich und institutionell legiti-
miert, sei die Kommission als „Konfliktgemeinschaft" und damit als Ort zur Be-
wältigung von Konflikten zu verstehen. An grafischen Modellen zeigte Schulz inte-
grative und desintegrative Dynamiken in der Arbeits- und Wirkungsweise der Kom-
mission als einem „kollektiven transnationalen Raum". 

Die Veröffentlichung der Tagungsbeiträge ist in Vorbereitung. 

Weimar Irmela Stock, Ralph Philipp Ziegler 
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Judt, Tony: Geschichte Europas von 1945 bis zur Gegenwart. 
Carl Hanser Verlag, München, Wien 2006, 996 + 58 S. 

Dies ist ein glänzend geschriebenes, intelligentes und informatives Buch, kein 
trockenes Nachschlagewerk und auch kein bloßes Nebeneinander von National-
geschichten, sondern eine echte, um einzelne Problemschwerpunkte gegliederte 
Geschichte Gesamteuropas nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Verfasser, gebürtiger 
Brite und Gründer des „Remarque Institute for European Studies" der New Yorker 
Universität, ist ein gefragter, manchmal kontroverser Teilnehmer an internationalen 
Diskussionen; seine Geschichte ist aber keineswegs kopflastig. Die Ausführungen 
•wirken „sehr britisch", nicht so sehr durch eine betont anglozentrische Perspektive, 
•wie vielmehr durch ihre nüchtern-skeptische Darstellungsweise. 

Angesichts der Selbstverstümmelung des bürgerlichen Europa war 1945 eine 
Wiederauferstehung, gar die künftige „Leuchtturmfunktion", alles andere als wahr-
scheinlich. Inwiefern aber das „europäische Wunder" auf den Taten Hitlers und 
Stalins beruhte, etwa der Schaffung monoethnischer Staaten, ist weniger einsichtig. 
Zutreffend ist allenfalls der Zusammenhang zwischen den von den NS-Besatzern 
verursachten Umbrüchen und den radikalen Praktiken nach dem Kriege: „Der Welt-
krieg war 1945 nicht zu Ende." Dazu passt, dass die Vertreibungen der Deutschen 
bei Zeitgenossen selten als Verbrechen gegen die Menschlichkeit betrachtet wurden, 
gewiss nicht nur, •weil es den Terminus noch nicht gab und auch die europäische 
Menschenrechtsdeklaration erst 1950 zustande kam. Ein analoges Phänomen waren 
die oft fragwürdigen Abrechnungen mit echten oder vermeintlichen Kollabora-
teuren: für Judt eine psychologisch verständliche Reaktion auf erlittene Demüti-
gungen. Auch die überlebenden Juden konnten, wie man weiß, in der Nachkriegs-
atmosphäre nicht mit Mitgefühl und Verständnis rechnen. 

Judts Bild des Wiederaufbaus und der Ansätze eines Wohlfahrtsstaats ist ambiva-
lent, teils wegen der unbestreitbaren Affinität zu totalitären Planungsneigungen, vor 
allem aber wegen der allseitigen Erschöpfung und Einsichtslosigkeit der Europäer. 
Vor diesem Hintergrund wird erst der Marshallplan zur echten Wende. Über die 
ökonomische Wirkung hinaus ermöglicht er die allmähliche Abwendung von na-
tionalen Sonderwegen, von autoritären und protektionistischen Rezepten (S. 121). 
Dafür wurde ein russisch beherrschtes Osteuropa hingenommen: es war allemal 
besser als ein deutsch beherrschtes, wie ein britischer Diplomat verlauten ließ. 
Nicht nur Frankreich hegte lange Zeit mehr Furcht vor einem wieder erstarkten 
Deutschland als vor Russland, und so war nach Judts Ansicht kein Teilnehmer mit 
der „unmöglichen" deutschen Teilung ganz unzufrieden (S. 153). Das militärische 
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Umdenke n des Westens nac h dem Prage r Umstur z im Februa r 1948 wird mit Lor d 
Isma y auf die Forme l gebracht , „Amerik a drinnen , die Russen drauße n un d die 
Deutsche n unten " zu halten . 

Ausführlich wird über die Sowjetisierun g Osteuropas , vor allem die Säuberunge n 
un d Schauprozess e der Jahr e 1948-1954, berichtet , die in der Atmosphär e eines un -
erklärte n Krieges nac h inne n gegen die eigene Bevölkerun g un d der Kriegsangst nac h 
auße n als quasi „politische r Exorzismus " stattfanden . Di e Wendun g vom Anti-
Titoismu s zum Antizionismu s wird von Überlegunge n zum Them a „K P un d Juden -
tum " begleitet . Gewiss klangen die antisemitische n un d fremdenfeindliche n Tön e 
der Bevölkerun g vertraut , doc h waren die Jude n zumindes t in der Vorkriegs-ČS R 
wohl keine „unterdrückt e un d ungeliebt e Minderheit " (S. 213). 

Besonder s gelungen ist die Analyse der Nachkriegsbegeisterun g für den Kom -
munismus , auch jenseits des maßgebliche n Parise r Zentrum s der Intellektuellen , 
dere n Sicht von „eigene n Obsessione n un d Eitelkeiten " (S. 244) getrüb t war. Im 
Ban n eines manichäische n Weltbilds, einer antifaschistische n Rhetori k un d nich t 
zuletz t der verabscheute n amerikanische n kulturelle n Dominan z verbat ma n sich 
jede Kriti k an der Sowjetunion . 

De r Foku s wechselt dan n zum europäische n Alltag, der imme r noc h traditionel -
len Lebensweise der 1950er Jahre , die der Cineas t Jud t durc h zahlreich e Film e der 
Zei t zu belegen weiß, sowie zum überwiegende n Interess e an Stabilitä t auf beiden 
Seiten , sogar vor dem Hintergrun d der Berlinkris e un d des internationale n Wett-
rüstens . Di e nich t gerade lupenrei n demokratisch e Stabilisierun g der westlichen 
Staate n wird illusionslos anhan d des christdemokratische n Patronagesystem s in 
Italie n ode r der durc h national e Amnesie erkaufte n „beruhigende n Langeweile " 
Österreich s dargestellt . Auch die Bundesrepubli k schein t dem auf Entmythisierun g 
zielende n Verfasser Enzensberger s Satz von der Bewusstlosigkeit als Bedingun g des 
Erfolgs zu bestätigen - wenn nich t sogar die These von den neue n Tugende n als alten 
Defekte n in neue m Gewan d (S. 311). 

De r Schwerpunk t „Zerstört e Illusionen " fasst den schmerzliche n Abschied der 
Westeuropäe r von ihre n Kolonialreiche n mit der Entmythisierun g des Kommunis -
mu s nac h dem 20. Parteita g un d der Niederschlagun g des Ungarnaufstande s zusam -
men : Nac h der Interventio n „gepanzerte r Mittelmäßigkeit " (S. 359) blieb in Judt s 
Sicht vom Kommunismusglaube n nu r eine „Daseinsform" , was in der Tendenz , aber 
doc h nich t allgemein zutrifft . Im Europa-Projekt , einem von de Gaull e tyrannisier -
ten französisch-deutsche n Kondominium , entdeck t der Brite ebenfalls eine Meng e 
Illusionen , ja negativer Merkmal e eines „erweiterte n Provinzialismus" . „Le s trent e 
glorieuses" sind trotzde m eine immens e Erfolgsgeschichte , auch wenn diese •woh l 
nich t in erster Linie dem BevölkerungsWachstu m un d dem Zustro m billiger un d wil-
liger Arbeitskräfte aus rückständige n Regione n zu verdanke n war (S. 368 f.). Ebens o 
wenig würde ich die Wurzeln des deutsche n „Wirtschaftswunders " einfach bei -
Albert Speer (S. 393) suchen . 

Es ist hier nich t möglich , über das gesamte Buch zu berichten , das nie vor eindeu -
tigen Urteile n zurückscheu t un d die realgeschichtliche n Wandlunge n mi t intellek -
tuellen bzw. mentale n Prozesse n zu verbinde n wagt. Jud t schlägt einen Bogen vom 
skandinavische n Wohlfahrtsstaa t zum Niedergan g der herrschende n Konventionen , 
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komm t vom europäische n Film zur „beabsichtigte n Hässlichkeit " der wieder aufge-
baute n Städt e (die seinen besondere n Abscheu wecken : eine architekturgeschichtlic h 
„wahrhaf t schrecklich e Epoche") . Wie imme r komm t es zu ungewollte n Folgen , 
wenn etwa der sozialdemokratisch e „Nann y State " mit seinen unzählige n öffent-
lichen Dienstleistunge n un d Kultursubventione n in den 1960er Jahre n nich t nu r für 
selbstverständlic h gehalten , sonder n auch für alles, was schief geht, verantwortlic h 
gemach t wird. 

Einseitig-glanzvol l werden die 1960er Jahr e mit ihre r narzisstisch-selbstgefällige n 
Neue n Linke n entmythologisiert , die das „verschwunden e Proletariat " durc h Pro -
jektione n in die Dritt e Welt ersetz t un d den Stil frühere r Revolutione n karikier t hat . 
Paralle l verfolgt Jud t das „End e eine r Affäre", nämlic h die 1960er Jahr e im Ostblock , 
vom im Westen missverstandene n nationale n Stalinismu s Rumäniens , dem Scheiter n 
der Warschaue r Intellektuelle n bis hin zum ausführlic h geschilderte n tschecho -
slowakischen Reformversuch . 

Es überrasch t nicht , dass auch dieser als „illusorisch " gilt un d Dubče k vorgewor-
fen wird, die ungarisch e Lektio n von 1956 missverstande n zu haben . Ma n verglich 
sich in der Tschechoslowake i aber überhaup t nich t mit der ungarische n „Konter -
revolution" , un d dass ein System unreformierba r ist, weiß ma n auch imme r erst 
ex post . Aber dass „di e Seele des Kommunismu s im August 1968 gestorben ist" 
(S. 504), trifft gewiss zu. Wenn Judt s Analyse insgesamt nachvollziehba r ist, so weist 
das Bild des „Prage r Frühlings " doc h mehrfac h mangelnd e Präzisio n in den Ein -
zelheite n auf: Weder ist der deutsch e Nam e von Bratislava Breslau, noc h gab es 
„Arbeiterrät e nac h ungarische m Vorbild". Di e Warschauer-Pakt-Manöve r im Juli 
fande n nich t „an der tschechische n Grenze" , sonder n auf dem tschechoslowakische n 
Territoriu m stat t etc . 

Judt s Weg der „Desillusionierung " setzt sich mit den 1970er Jahre n im Westen 
fort, die im Zeiche n des wirtschaftliche n Niedergangs , der Stagflation , des ethni -
schen Separatismu s un d Terrorismu s stehen : auch eine Reaktio n auf die verloren e 
Unschul d der „lustvolle n Grenzüberschreitungen " des vorherige n Jahrzehnt s un d 
eines postmoderne n Misstrauen s zu jeder For m rationale r Gewissheit . Erfrischen d 
•wirk t Judt s ironisch e Distan z gegenüber den Parise r Meisterdenker n von Laca n 
un d Foucaul t bis Bourdie u sowie der Realitätsfern e ihres verworren-subversive n 
Theoretisieren s (S. 545). Mi t Hoh n übergössen wird nich t zuletz t die Hohlhei t der 
trivialen Populärkuns t der Zeit . Auch die „Single-Issue-Bewegungen " gutbetuchte r 
Wochenend-Maschinenstürme r finden bei Jud t wenig Sympathie . Am Rand e zu ver-
merke n wäre dabei , dass die tschechisch e Umweltbewegung , die sich erst in den 
1980er Jahre n herausbildete , kaum Anhaltspunkt e in den esoterische n un d außerhal b 
eines kleinen Schülerkreise s unbekannte n Schrifte n Jan Patočka s finden konnte . 

Auf den Niedergan g des Kommunismu s im Westen , die Ablösung der griechi-
schen , portugiesische n un d spanische n Diktatu r un d ein parallele s Bild der Ära 
Thatche r un d Mitteran d folgt ein interpretatorische s Glanzstüc k darüber , wie sich 
die französisch e öffentlich e Meinun g von der bis dahi n herrschende n linken Meister -
erzählun g abgewand t hat . Zeitgleic h trate n die Dissidentengruppe n im Ostbloc k auf 
den Plan , dere n Spiel mit dem „Als ob " (ma n ein freier Bürger wäre) in Judt s 
Darstellun g das Spiel der Machthabe r (Mimikr y gegen bescheidene n Wohlstand ) nu r 
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wenig störe n konnten ; erst der Niedergan g der ineffizienten , korrupten , im Westen 
verschuldete n kommunistische n Wirtschaf t bewirkte schüeßÜch , dass der „bank -
rott e Mytho s Sozialismus " den Kamp f gegen die „erfolgreich e Fabe l Europa " verlor 
(S. 657). Das s der Kommunismu s dan n 1989 so leich t das Zeitlich e segnete , erklär t 
Judt , der die Dissidente n eher wohlwollend-ironisc h betrachte t (Verfolgung ist noc h 
kein Beweis für Talent!) , aus mehrere n Aspekten , etwa den „Euroträumen " der 
Masse. Letztlic h entscheiden d ist für ihn jedoch der Umstand , dass Gorbatschow , 
„de r Gefangen e seiner außenpolitische n Erfolge", sie gewähren ließ (S. 727). 

In der Logik der Erzählun g hätt e jetzt eigentlic h auch die Entmythologisierun g 
Europa s folgen müssen , aber es komme n erst einma l Ausführunge n über die deut -
sche Wiedervereinigung , mit der unfreundliche n Randnotiz , die Deutsche n hätte n 
sich von der Geschicht e freikaufen wollen (S. 788), sowie über den Zerfal l der 
Sowjetunion , Jugoslawien s un d der Tschechoslowakei . Hie r spielte nac h Judt s 
Beobachtun g meist ein Wohlstandsgefäll e un d die gleiche politisch e Synta x von 
Kommunismu s un d Nationalismu s eine Rolle (S. 800). Analoge Separatisme n in 
Westeurop a werden ins Lächerlich e gezogen, so dass sich die E U schließlic h trot z 
aller Mänge l un d alter wie neue r Schwierigkeiten , ihre r Xenophobie n un d Anti-
amerikanismen , doc h als „gut e Sache " erweist. Jud t lässt sich, wie immer , auf kein 
Theoretisiere n ein, die Rolle des öffentlich wirkende n Intellektuelle n sei ohnehi n 
ausgespielt , un d beantworte t die Frag e nac h der europäische n Identitä t mit einem 
Bild der realen Vielfalt sowie eine r ironische n Beschreibun g englische r un d franzö -
sischer Geschichtspflege , der Beschwörun g symbolische r lieux de memoir e vor dem 
Hintergrun d verblassende r nationale r Identitä t (S. 899). Zwar hätte n sich die alten 
politische n Gegensätz e überlebt , doc h sei außerhal b eine r kosmopolitische n Un -
kultu r un d eines verbreitete n Antiamerikanismus , als Quasi-Ersat z für Antisemitis -
mu s (un d eines regulatorische n Überschwang s als Ersat z für den bürokratische n 
Sozialismus) , kein europäische s Bewusstsein entstanden . Es ist Jud t zuzustimmen , 
dass in der Tat die Gefah r besteht , dass sich Europ a als „defensive r Provinzialismus" , 
als Summ e separate r Egoisme n (S. 930) definier t un d die große Chanc e verspielt, ein 
Zukunftsprojek t für den Rest der Welt zu •werden . 

De r Epilo g „Erinnerunge n aus dem Totenhaus " liefert keine nachträglich e euro -
päisch e Sinngebung , konfrontier t aber die kollektive Amnesie un d kompensatori -
sche Mythenbildun g von 1945 mit der gegenwärtigen Tendenz , die Bedeutun g des 
Holocaus t (stellvertreten d für weitere Massenmorde ) für die europäisch e Identitä t 
herauszustellen , sozusagen als Eintrittskart e für den Klub . Da s könnt e zumindes t 
verbal einen höhere n moralische n Standar d andeuten , doc h kan n sich der Skeptike r 
einige Fragezeiche n zur Überfunktio n des europäische n Gedächtnisse s un d zur 
Ersetzun g der Tatergeschicht e durc h eine Opfergeschicht e nich t versagen (S. 963). 

Judt s europäisch e Geschicht e ist ohn e jeden Zweifel anregen d in ihre r Breite 
(Russlan d wird allerding s konsequen t ausgespart) , ihre n Fragestellungen , ihre r nüch -
ter n entmythologisierende n Tendenz . Di e Übersetzun g ist flüssig, allenfalls wäre die 
Schreibweise „Benesch " ode r der Terminu s „Tschechei " zu bemängeln . Di e stellen-
weise abenteuerliche n statistische n Angaben hätte n ebenfalls redaktionel l korrigier t 
werden müssen : Groß-Berü n ist kaum sechsma l größer als die Fläch e von Pari s (S. 887). 

Berlin Bedřic h Loewenstei n 
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Pánek,  Jaroslav / Raková,  Svatava i'Horčáková, Václava (Hgg.): Scholars of Bohe-
mian,  Czech and Czechoslovak History Studies. 

Institut e of History , Prague 2005, 3 Bde., 445, 468, 390 S. 

Anknüpfen d an das 1999 erschienen e „Lexiko n současnýc h českých historiků " 
(Lexiko n der gegenwärtigen tschechische n Historiker ) ha t das Historisch e Institu t 
der Akademi e der Wissenschafte n der Tschechische n Republi k eine Sammlun g der -
jenigen Historikerinne n un d Historike r veranstaltet , die sich mit der Geschicht e der 
böhmische n Lände r bzw. der Tschechoslowake i un d Tschechien s im Ausland be-
schäftigen (die Auswahlkriterie n sind etwas komplizierte r -  aber sie •werde n dekla-
riert) . Es ist eine stolze Zah l von Fachleute n zusammengekommen , die mit Geburts -
datum , Ausbildung, Berufsdaten , Forschungsinteresse n un d Publikatione n aufge-
führ t werden ; die Liste reich t von 1. Abe, Kenich i bis 472. Zwicker , Stefan . 

Da s Werk beginn t mi t einer ausführlichen , zeremonielle n Verneigun g vor denen , 
die „zu der Verbreitun g der Kenntniss e von der tschechische n Geschicht e beigetra -
gen haben " (so die Widmung) ; in der Einleitun g wird an den Augenblick des Neu -
beginn s der Möglichkeite n im Jah r 1990 erinnert , auch offen internationa l zusam -
menzuarbeiten ; als zeitlich erster Markstei n wird die Begegnun g mit dem Collegiu m 
Carolinu m in Pra g im Ma i 1990 hervorgehobe n (mi t dem Kolloquium , eine r Aus-
stellun g der Publikatione n des Collegium s un d dem Band „Collegi o Carolin o ad 
honorem") . Von da an „internationa l co-operatio n has blossome d to an unpreced -
ente d degree" (S. 8). 

In diesem dreibändige n Lexikon werden die Lebende n erfasst, von den ganz Alten 
bis zu den ganz Jungen , aber leider sind, wie erwähn t wird, währen d des Arbeits-
vorgangs einige davon verstorben , darunte r so prominent e wie Jör g K. Hoensch , 
Lubomí r Lipták , Richar d G . Plaschka , Friedric h Prinz , Ferdinan d Seibt ode r 
Gordo n Skilling. Sie sind dennoc h in dieses Werk aufgenomme n worden . Selbst-
verständlic h wird eine solche Liste der Lebende n im ständige n Flus s sein, kaum ist 
sie erschienen , verlassen solche , die verzeichne t sind, die Szene (z.B . Helmu t Slap-
nicka) , un d neue , junge, komme n hinzu , die hier noc h nich t erfasst werden konnten . 

Diskutabe l sind imme r die „Ränder " einer fachbezogene n Aufstellung; so wurde n 
einige Slawisten aufgenommen , die ma n nich t in jedem Fal l zu den Verfassern von 
„histor y studies" zähle n würde , auch such t ma n den einen ode r die ander e verge-
bens, die wichtige Beiträge zur historische n Bohemisti k geliefert haben , aber dan n 
durc h ihre n Berufsweg auf andere n Felder n täti g geworden sind (Ing e Auerbach , 
Gerbur g Thunig-Nittner , um nu r zwei zu nennen) . 

Fü r die ebenso findige wie gründlich e un d sorgfältige Herausgeberschaf t unte r 
Leitun g von Jarosla v Páne k wird es eine unangenehm e Überraschun g gewesen sein, 
dass im dritte n Band die Seiten 169-192 nich t durc h den Buchbinder , sonder n schon 
in einem vorherige n Arbeitsvorgang verdorbe n sind: Sie sind zwar richti g paginiert , 
aber mit Angaben aus einem frühere n Teil des Werkes gefüllt. So ist die Parti e zwi-
schen Suchodolsk i un d Tananaev a (einschließlic h Suppan! ) leider entfalle n zugun -
sten einer nochmalige n Aufführun g des Teils, der ausgerechne t vom Rezensente n 
über Loewenstei n bis Luft reicht . Aber so etwas gehör t zu den Untate n des seit 
Gutenber g bekannte n un d bis heut e nich t wirksam zu bekämpfende n Teufels, dem 
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man nur die Druckfehler zuschreibt, dessen Aktivität aber, wie zu sehen, weit dar-
über hinaus reicht. 

Aus dem „Index terrarum", explizit aber auch aus einer Liste in Bd. 1, S. 15 (kor-
rigiert durch einen Einlagezettel) geht folgende Reihenfolge der Anzahl der Nen-
nungen, man könnte auch sagen die „Bohemistendichte" einzelner Länder hervor: 
Deutschland: 133 Erfasste (28,2 % der Gesamtzahl), Slowakei und USA Kopf 
an Kopf mit 60 (12,7 %) und 57 (12 %) , gefolgt von Polen, Russland (ab jetzt schon 
im einstelligen Prozentbereich), Österreich, Großbritannien, Frankreich, Japan, Ka-
nada, den Niederlanden, Italien, Kroatien, Schweiz, Norwegen, Slowenien bis hin zu 
ein-zwei Nennungen: Australien, Ungarn, Israel, Dänemark, Finnland, Ukraine, 
Vatikan und Neuseeland. Besonders arbeitsaufwändig dürfte für die Bearbeiterinnen 
und Bearbeiter die Ermittlung der Arbeitsgebiete der erwähnten Autoren und der 
von ihnen jeweils behandelten Zeitepochen gewesen sein, die sich im Index rerum 
aufgelistet finden. 

Dieses Werk ist also ein außerordentlich verdienstvolles und nützliches „Who is 
who" (und darüber hinaus „Who pubüshed what") der historischen Bohemistik 
außerhalb Tschechiens in einer Momentaufnahme des beginnenden 21. Jahrhunderts. 

Marburg an der Lahn Hans Lemberg 

Thum, Gregor (Hg.): Traumland Osten. Deutsche Bilder vom östlichen Europa im 
20. Jahrhundert. 

Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2006, 211 S., 19 Abb. 

Auch wenn man der apodiktisch vorgebrachten These Gregor Thums, kein geogra-
fischer Raum habe die Deutschen im 20. Jahrhundert „so sehr in seinen Bann ge-
zogen wie der Osten Europas" angesichts weit verbreiteter Italiensehnsucht nicht 
uneingeschränkt zustimmen mag, so verdient eine Analyse deutscher Bilder vom 
östlichen Europa allemal Aufmerksamkeit, und sei es, um 
[...] den immer wieder anzutreffenden Simplifizierungen mit Skepsis zu begegnen und die 
deutschen Bilder vom östlichen Europa, die zwischen Traum und Alptraum oszillieren, die 
immer von Sehnsüchten und Ängsten zugleich getragen waren, in ihrer Komplexität neu zu 
denken. (Einführung, S. 7-15) 

Und dies ist nicht das schlechteste Anliegen des vorliegenden Bändchens, welches 
sich mit mehr oder weniger stereotypen Images von „dem" Osten befasst. 

Im Zentrum stehen vor allem die Russlandbilder und ihre Konstanz bzw. Varianz, 
geprägt von der Fronterfahrung während des Ersten Weltkriegs, durch den der 
„Osten" zu einem apokalyptischen Raum mutierte (Vejas G. Liulevicius, S. 47-65), 
über diverse Konstruktionen während der Zwischenkriegszeit bis hin zu den Ergeb-
nissen des Zweiten Weltkriegs, an dessen Ausgang das Ende des deutschen Ostens 
steht. Dieser „Russland-Komplex" (Gerd Koenen, S. 16-46) offenbart „den" Osten 
als das konstitutiv Andere zum Westen, wobei an diesen Konstruktionen Intellek-
tuelle einen zentralen Anteil hatten, so wie Edwin Erich Dwinger, für den Russland 
zur Projektionsfläche deutscher Träume und Alpträume wird (Karl Schlögel, S. 66-
87), oder wie der Wissenschaftsorganisator Hermann Aubin, hinter dessen wissen-
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schaftlich-akademischer , gleichwoh l manichäische r Konstruktio n des Eigene n un d 
Fremde n man einen „Ausdruc k un d Spiegel mentale r Dispositione n un d kulturelle r 
Grundstrukturen " der deutsche n Wahrnehmun g des Osten s un d seiner Völker er-
kenne n kann . „Deutschlan d un d der europäisch e Osten " -  das war im zurück -
liegende n Jahrhunder t eine ausgesproche n schwierige, heikle , in Krieg un d Völker-
mor d katastropha l gescheitert e Begegnung " (Eduar d Mühle , S. 110-137) . De r Zei t 
nac h 1945 widme t sich der Beitra g von Jan C. Behrends . In der SBZ un d spätere n 
DD R fungiert e die Sowjetunio n als nachzuahmende s un d offiziell propagierte s Vor-
bild. Erinnerunge n aus Krieg un d Nachkriegszeit , die dem Konstruk t der „deutsch -
sowjetischen Freundschaft " widersprachen , wurde n von Ulbrich t un d der SED 
tabuisiert . „Di e erfunden e Freundschaf t kommende r Jahrzehnt e wurde auf dem 
Fundamen t eine r beschwiegene n Gewalterfahrun g errichtet " (Jan C. Behrends , 
S. 157-180, hier 164). 

Nebe n Beiträgen mit Russlandfoku s widme t sich ein Text dem makedonische n 
Balkanbil d (Stefan Troebst , S. 88-109) un d der filmischen Aneignun g des „Ostens " 
am Beispiel des Heimatfilm s „Ic h denk e oft an Piroschka " (Kristi n Kopp , S. 138-
156). Abschließen d wirft der Herausgebe r einen Blick auf die mythische n Land -
schaften des Ostens , Ergebni s von Wahrnehmungsprozessen , bei dene n sich die 
Bilder vom Oste n von eine r umkämpfte n Ostmar k un d frontie r zu dene n von einem 
verlorene n Paradie s verschiebe n (S. 181-211) . Da s „Traumlan d Osten " -  nac h der 
Lektür e erhäl t es eine genauer e Konturierung ! 

Weimar Steffen Höhn e 

Jan, Libor: Václav IL  a struktury panovnické moci [Wenzel IL  und die Strukturen 
königlicher Macht]. 

Matic e moravská, Brno 2006, 300 S., zahlr. Abb., dt. u. engl. Zusammenfassun g (Knižnic e 
Matic e moravské 18). 

Da s Buch des Brünne r Historiker s Libo r Jan basiert auf seiner 2005 eingereichte n 
Habilitationsschrift . Ih r gingen etlich e Aufsätze vor allem zur Geschicht e Mähren s 
im 13. Jahrhunder t voraus sowie eine rechtsgeschichtlich e Monografie , in der Jan die 
Rechtsprechun g un d Verwaltun g in Mähre n in der Zei t des 12. bis 15. Jahrhundert s 
analysier t hat. 1 Aufbauen d auf diesem Fundu s gelangt Jan in seinem neue n Buch zu 
höchs t aufschlussreiche n Ergebnisse n im Bereich der böhmische n Geschicht e des 
13. Jahrhundert s un d dabei besonder s der Regierungszei t Köni g Wenzels IL (1279-
1305), die in manche r Hinsich t von den bisher in der tschechische n Forschun g gän-
gigen Sichtweise n abweichen . 

Di e von Jan untersuchte n Bereich e gehöre n (wieder ) dem klassischen Kano n der 
Rechts - un d Verfassungsgeschicht e an un d bilden imme r noc h das unabdingbar e 
Instrumentariu m für die Beantwortun g der Frag e nac h der mittelalterliche n Herr -
schaftsstruktu r un d -ausübung . Dementsprechen d ist das Buch in die folgenden 

Jan,  Libor: Vznik zemského soudu a správa středověké Moravy [Die Entstehun g des Land -
recht s und die Verwaltung des mittelalterliche n Mähren] . Brno 2000. 
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Kapite l gegliedert: 1. „Dominiu m des Herrschers" , das sich mit den Bereiche n Villi-
katione n un d vilüci, Juden , allgemein e un d besonder e Steuern , Kamme r un d domi -
niu m generale un d dominiu m speciale des König s beschäftigt . 2. „Da s Silber un d die 
Anfänge eine r neue n Münze " mit Ausführunge n zu verschiedene n Ämtern , Steuern , 
Münzstätten , socii de Florentia , Münzreform , Münzregal . 3. „Herrsche r un d Adel 
in der Hochphas e der přemyslidische n Monarchie " mit den Theme n (Höhen-)Bur -
gen, statut a duci s Ottonis , suppani , beneficia , Landrech t un d -gericht , Schichte n des 
Adels, fideüta s et homagium , Grundbesitz , Burggrafen . Bewusst verzichte t Jan in-
dessen darauf , die Kanzle i Wenzels un d die polnische n Angelegenheite n zu unter -
suchen . 

Nachde m Jan dieses Themenspektru m durchgearbeite t hat , legt er seine Ergeb-
nisse vor: Da s zuvorders t von Josef Susta vor dem Zweite n Weltkrieg in mehrere n 
Arbeiten geschaffene un d auch heut e noc h bestehend e Denkma l Wenzels un d seines 
Königreiche s wird in etliche n Bereiche n gründlic h abgetragen , ebenso aber auch 
neuer e un d neuest e Postulát e in der Forschung , etwa Duša n Treštík s un d Josef 
Žemličkas. 2 

Wer Freud e an der wissenschaftliche n Diskussio n hat , wird das kurze Kapite l 
„Sta v paradigmatu " (De r [Zu- ] Stan d des Paradigmas ) zur Problemati k des Adels im 
13. Jahrhunder t gerne lesen, in dem der Auto r erkenne n lässt, dass „Stand " auch mit 
„Stillstand " in Verbindun g gebrach t werden kann . Nun , nac h der Rezeptio n der 
These n Jan s sollte hier Bewegung entstehen . 

Jan zufolge ha t Wenzel IL entgegen allen zum Allgemeingut gewordene n An-
sichte n seine Herrschaf t nich t in ein dominiu m generale un d ein dominiu m speciale 
geteilt. Ebens o ha t er seine Herrschaftsbefugniss e nich t 

[...] unte r Resignatio n bestimmte r Rechte , die sein Vater an sich gezogen habe, der versucht 
haben soll, in „der alten Weise" zu regieren, mit dem Adel geteilt. Im Gegentei l stärkte er die 
monarchisch e Wahrnehmun g seiner Herrschaft , an der, ähnlic h wie währen d der vorangegan-
genen Zeitspanne , die Adelsoligarchie partizipierte . (S. 255) 

Das s Wenzel eine Verschriftun g bzw. Kodifizierun g des Landrecht s gegenüber 
dem Landesade l nich t durchsetze n konnte , sieht Jan vor allem als Bestätigun g des 
herrschende n Zustand s un d der darin enthaltene n Rolle des Adels bei der Aus-
bildun g des Gewohnheitsrechts . De r Adel wird schließlic h nich t als ständige r Op -
ponen t des König s verstanden , permanen t bemüht , dessen Herrschaftsrecht e einzu -
schränken , sonder n „de r Adel ist nebe n [un d nich t unter , K.H. ] dem Herrsche r 
Träger der Staatlichkeit " un d beginn t sich als „Landesgemeinde " zu verstehen . Di e 
Mach t dieser Schich t beruh t jedoch auf ihre m AUod (von Jan stellenweise nich t ganz 
korrek t als „svobodn á půda " [freier Boden/Grund ] bezeichnet) , das, wenn auch 
nich t besonder s umfänglich , wahrscheinlic h bereit s im 10. un d 11. Jahrhunder t exi-
stiert hat . 

Zuletz t formulier t in Zemlička,  Josef: Počátk y Čech královských 1198-1253. Proměn a státu 
a společnost i [Die Anfänge des Königsreiche s Böhme n 1198-1253. Der Wandel des Staates 
und der Gesellschaft] . Prah a 2002. — Ders.: České 13. století: „privatizace " státu [Das 
13. Jahrhunder t in Böhmen : Die „Privatisierung " des Staates] . In : Český časopis historick ý 
101 (2003) 509-541. 
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In die Herrschaftsstruktu r unte r Wenzel II . werden zunehmen d die sich entwik-
kelnde n Städt e als ökonomische r Fakto r einbezogen . Ihr e Oberschicht , ihr Meliora t 
(un d nich t Patriziat ) übernimm t mit aus Italie n stammende m Persona l un d Fach -
wissen in erster Linie die Verwaltun g un d dami t die Ausbeute der Silbervorkommen . 
Trot z der bedeutende n Verringerun g des königliche n Dominium s gelang dan k die-
ser un d andere r Maßnahme n eine Steigerun g der königliche n Einkünfte . Jan vernein t 
zude m die Thes e ausgiebiger Entfremdunge n königliche n Eigengut s durc h den Adel 
(„Privatisierun g des Staates " nac h Zemlička ) un d resümiert : „De r Staa t nimm t 
weiterhi n seine grundlegende n Funktione n wahr, er wird weder zu einem ,nicht -
staatliche n Staat ' [sic!, Duša n Třeštík ] noc h zu einem .privatisierte n Staat'. " (S.256) . 

Entgege n andere n These n beton t Jan , dass die Strukture n im Königreic h Böhme n 
meh r Parallele n zum Westen (Reich ) aufweisen als zu Pole n ode r Ungarn . E r sieht 
nich t einen dramatische n Niedergan g eines nu r auf den Köni g pyramidenarti g von 
unte n nac h oben bezogene n Herrschaftssystem s (vor allem die so genannt e Burgen -
verfassung) bis zum End e der Herrschaf t Přemys l Otakar s IL , sonder n vielmeh r 
Transformationsprozesse . Dami t löst sich Jan erfreulicherweis e auch vom anachro -
nistische n Bild eines strikt von oben durc h den Herrsche r regierte n Staates . Zu r zen -
trale n Frag e des böhmische n Landrecht s -  im Sinn e von Landgerich t -  postulier t er: 

Das Landrech t ist nich t währen d der Herrschaf t Přemysl Otakar s IL entstanden , noch wurde 
es von diesem Herrsche r als eine „königlich e Institution " begründet , die sich nachfolgen d zu 
einem Foru m des Adels wandelte . Das Landrech t hat sich währen d der gesamten Zeit des 
Fürstentum s [das heißt , währen d des böhmische n Herzogtums , K.H. ] entwickel t und hing mit 
der legislativen [recte : judikativen] Funktio n einer vornehme n Schich t zusammen , die über 
AUod verfügte. (S. 255) 

Jan gelingt mit seinem Buch der Anschluss an bei weitem noc h nich t überal l rezi-
piert e bzw. gängige Sichtweisen der moderne n europäische n Forschun g zum Mittel -
alter . Er liefert einen wichtigen Baustein zu einem in vielen Bereiche n neue n Bild des 
13. un d beginnende n 14. Jahrhundert s im Königreic h Böhmen . De r Weg dorthi n war 
vermutlic h nich t leich t un d birgt manche s „Risiko" , den n vieles überzeug t eindring -
lich, währen d bei manche n wenigen Aussagen Jan s die künftige Diskussio n zeigen 
wird, ob sie „zutreffen " -  ode r besser gesagt: akzeptier t werden . Etwas spekulati v 
erschein t beispielsweise: „De r böhmisch e Adel ist als Schich t potentielle r Lehns -
träger (beneficiarii ) durc h das Band der Treu e dem Herrsche r verbunden , das ma n 
als quasi-lehnsrechtlic h [quasilenni ] verstehe n kann. " (S.257) . Oder : „Dies e Situa -
tion ist tatsächlic h dem Lehnswese n in Westeurop a sehr ähnlich , so dass ma n am 
eheste n von einem Quasi-Lehnswese n [ode r Quasi-Lehnsverfassung , quasi-lenn i 
zřízení ] spreche n kann. " (S.254) . Hie r hilft die Qualifikatio n als „quasi-lehnsrecht -
lich" ode r „Quasi-Lehnswesen " nich t weiter, un d es wäre zu überlegen , ob -  da Jan 
das Phänome n richti g erkann t ha t -  die Verhältniss e nich t besser als eine besonder e 
Ausprägun g ode r Variant e des Lehnswesen s zu bezeichne n wären . 

Zu r verwendete n Literatu r ist nu r anzumerken , dass eine breiter e Rezeptio n der 
Literatu r zur österreichische n Verfassungs- un d Rechtsgeschichte , etwa die Studie n 
Othma r Hageneder s un d Ma x Weltins (die grundlegend e Arbeit Folke r Reichert s ist 
angeführt) , Jan s Ausführunge n in manche n Bereiche n gestütz t hätte . Ein Namens -
register erleichter t die Benutzun g des Buches , das von zahlreiche n Schwarz-Weiß -
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Fotografie n unterschiedliche r Qualitä t illustrier t wird. Di e deutsch e Zusammen -
fassung zeugt von eine r gewissen Unkenntni s des Mittelalter s beim Übersetze r un d 
kan n dahe r nu r als grober Orientierungsfade n dienen . 

De m Buch Jan s ist eine breit e Rezeptio n auch außerhal b Tschechien s zu wün-
schen , den n es regt zu weiteren , auch konzeptionelle n Gedanke n an. Ausgehend von 
seinen Untersuchunge n sollte sich die tschechisch e Forschun g vermehr t auf die 
historische n „Länder " (Böhmen , Mähren , Schlesien ) als solche konzentriere n un d 
nich t auf die ermüdend e Problematisierun g eines „tschechische n Staates " ode r 
„Přemysliden-Staates" . Zu dieser Untersuchun g historische r Lände r wären die 
These n Ott o Brunner s in seinem unverminder t anregende n Buch „Lan d un d Herr -
schaft" über das Wesen des (spät-)mittelalterüche n Lande s mit den verschiedene n 
Aspekten zu Adel, Adelsgemeinde , Landrecht , Landesher r gewinnbringen d anzu -
wenden. 3 Daz u gab bereit s vor über 40 Jahre n Ferdinan d Seibt einen Anstoß. 4 Un d 
gerade Mähre n dürfte , auch im Vergleich mit dem benachbarte n Niederösterreic h 
un d im Hinblic k auf die langwierigen un d intensive n Verflechtunge n beider Lände r 
im Mittelalter , ein Paradebeispie l für die Verifizierung der These n Brunner s bilden . 
Daz u käme die mit diesen Probleme n verbunden e Frag e nac h einem „Landes -
bewusstsein", zu dem vor einem Jah r ein beachtenswerte r Sammelban d erschiene n 
ist.5 Neu e Forschunge n in diesen Problemkreise n würde n beispielsweise helfen , den 
in der tschechische n Forschun g anachronistisc h gebrauchte n Begriff „Staat" , des-
sen Verwendun g zude m die Vorstellun g eine r direkte n „staatlichen " Kontinuitätsüni e 
vom Frühmittelalte r bis in die Gegenwar t impliziert , durc h einen wissenschaftlich 
zutreffendere n zu ersetzen . Di e Ablehnun g von „Königreich " (Böhmen ) als nich t 
deutlic h genug unterscheidba r vom (römisch-deutschen ) „Reich" , sollte nich t meh r 
als Ausrede genügen . Auch eine ausschließlic h nationalsprachlich e Differenzierun g 
eines Begriffs hilft nich t weiter (etwa: České regnu m a středověk á říše =  das böhmi -
sche regnu m un d das mittelalterlich e Reic h [Zemlička]) . Es sollte daher , anschlie -
ßen d an die alte Forderun g Brunners , prüfen d den eigenen Begriffsapparat zu hin -
terfragen , in der tschechische n Forschun g eine Revision geschichtliche r Begriffe 
stattfinde n (Staat , Reich , Adel, Stände , Patrizia t usw.). Bekann t ist, dass nu r mit 
einem kritische n un d präzisen Begriffsinstrumentariu m ein differenzierte s Bild der 
Geschicht e dargestell t (ode r „konstruiert" ) werden kann . Gerad e hierz u ha t Jan 
durc h höchs t verdienstvoll e Begriffsklärungen in seinem neue n Buch wie vorange-
gangene n Arbeiten einen wichtigen Beitra g geliefert, auch wenn er an andere n ein-
geübten Begriffen festhält (etwa „Patriziat " böhmische r Städt e um 1300; „přemys -
lidische r Staat") . Ein wichtiger Anfang ist gemacht ! 

Brunner, Otto : Land und Herrschaft . Grundfrage n der territoriale n Verfassungsgeschichte 
Österreich s im Mittelalter . 4. verändert e Aufl. Wien, Wiesbaden 1959. 
Seibt,  Ferdinand : Land und Herrschaf t in Böhmen . In : Historisch e Zeitschrif t 200 (1965) 
284-315. 
Werner,  Matthia s (Hg.) : Spätmittelalterliche s Landesbewußtsei n in Deutschland . Ostfildern 
2005 (Vorträge und Forschunge n 61). 

Wien Kare l Hruz a 
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Lenderová,  Milena/Rýdl,  Karel: Radostné dětství? Dítě v Čechách devatenáctého 
století [Eine fröhliche Kindheit? Das Kind im Böhmen des 19. Jahrhunderts]. 

Paseka, Prah a 2006, 348 S., 16 S. Abb. 

Di e beiden Pädagoge n der Philosophische n Fakultä t der Universitä t Pardubic e Milen a 
Lenderová , Autori n mehrere r in den letzte n Jahre n erschienene r Arbeiten zur Ge -
schicht e der Fraue n in Böhmen , un d Kare l Rýdl, Spezialist für Pädagogi k un d 
Geschicht e des Erziehungs - un d Bildungswesens , wende n sich in diesem Buch der 
Geschicht e der Kindhei t zu. Di e dem gegenwärtigen Stan d der europäische n Ge -
schichtsschreibun g entsprechen d konzipiert e un d strukturiert e Monografi e -  be-
sonder s deutlic h ist der Einfluss der französische n Schul e um Philipp e Ariěs -  biete t 
nebe n den notwendige n Angaben zum normative n un d institutionelle n Rahmen , der 
das Kin d des 19. Jahrhundert s von der Gebur t bis zum Eintrit t ins Erwachsenenalte r 
umgab , auch eine ausgesproche n modern e Problematik . De r größt e Teil des Textes 
•wir d vom Interess e an der bürgerliche n Gesellschaf t im 19. Jahrhunder t getragen , 
•wenngleic h der thematisch e Horizon t der Arbeit insgesamt breite r ist. 

Di e Geschicht e der Kindhei t wird in acht , nac h den Entwicklungsstufe n des 
Kinde s von der Gebur t bis zur Volljährigkeit gegliederten Kapitel n dargestellt . De r 
Schwangerschaf t un d Niederkunf t der Fra u sind die beiden einleitende n Kapite l 
gewidmet . Da s erste behandel t die Erfahrunge n der werdende n Mutter ; das zweite 
beschäftigt sich mit den Hebamme n un d der Organisatio n der Geburtshilfe . Im drit -
ten Kapite l begegnen wir dem Kin d im Säuglingsalter . Da s vierte •widme t sich der 
Stellun g des Kinde s in der Familie . Hie r komme n in besondere m Maß e Erkenntniss e 
der Genderforschun g zur Geltung . Di e Autore n berichte n über die Unterschied e in 
der Erziehun g von Junge n un d Mädchen , über das unterschiedlich e Verhältni s von 
Mütter n un d Vätern zu ihre n Kinder n sowie zwischen den Geschwistern . Im fünf-
ten Kapite l besuche n wir das Kin d in der Kinderkrippe , im Kindergarte n un d in 
andere n Bewahranstalte n un d begleiten es in die Bürgerschule . De n Anfängen der 
institutionelle n Sicherstellun g der vorschulische n Betreuun g von Kinder n in Böh -
men un d der legislativen Verankerun g des niedere n Schulwesen s in der Habsburger -
monarchi e wird große Beachtun g geschenkt . Da s sechste Kapite l konzentrier t sich 
auf die Attribute , die die Kindhei t als eigenständig e Lebensphas e mit spezifischen 
Bedürfnisse n erkenne n lassen. Hie r geht es um die Kulissen der kindliche n Welt -  die 
Kinderzimmer , Kinderkleidung , Spielsache n un d Ähnliches . Da s siebent e Kapite l 
befasst sich mit dem Stadiu m der körperliche n un d geistigen Reifun g sowie mit der 
Entwicklun g des höhere n Schulwesens . Da s letzt e Kapite l behandel t dan n keine 
Entwicklungsstuf e mehr , sonder n ist den verschiedene n Traumat a un d Störunge n 
der Kindhei t gewidmet -  Krankheit , Verlust der Eltern , Kinderarbeit , Tötun g von 
Neugeborenen , Misshandlung , sexueller Missbrauc h un d Prostitutio n von Kinder n 
sowie Kinder - un d Jugendkriminalität . Zude m informier t es über die ersten Ansätze 
zur Organisatio n des Kinder - un d Jugendschutzes . Mi t diesem Abschnit t bekom -
men die Autore n auch die untere n Gesellschaftsschichte n in den Bück. Den n abseits 
derartige r Problemfäll e wird der Alltag von Arbeiterkinder n in den Quelle n kaum 
fassbar un d bleibt auch weiterhi n ein Desidera t der tschechische n Geschichts -
wissenschaft . 
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Di e Arbeit stütz t sich in erster Linie auf die mal mehr , mal weniger umfangreich e 
Fachliteratur , auf gedruckt e Quelle n -  überwiegen d Erinnerunge n - un d Archiv-
recherche n in verschiedene n böhmische n Institutionen . Dabe i habe n die Autore n 
vor allem autobiografisch e Dokument e ans Lich t geförder t -  bislang unveröffent -
licht e Erinnerunge n un d Tagebuchaufzeichnunge n - sowie Schriftstück e einiger mit 
dem Aufwachsen von Kinder n befasster Institutionen . 

Lenderov á un d Rýdl weisen in der Einleitun g darau f hin , dass sie mit ihre r Arbeit 
für das böhmisch e Milieu weitgehen d Neulan d betrete n habe n un d sich darau s 
sicher auch einige Unzulänglichkeite n ergeben . Wenn auch der Mu t zur Darstellun g 
einer noc h nich t in allem hinreichen d reflektierte n Problemati k anzuerkenne n ist, 
soll hier doc h auf einige Aspekte aufmerksa m gemach t werden , die der weiteren 
Prüfun g bedürfen . 

Obwoh l die Autore n im Untertite l eine territorial e Eingrenzun g des Thema s 
ankündigen , bewegen sie sich im Text doc h überwiegen d im nationale n tschechi -
schen Milieu , insbesondere , was die Alltagsgeschichte betrifft. D a geht es eigentlic h 
nich t um das Kin d in Böhmen , sonder n um das tschechisch e Kind . Da s wäre an un d 
für sich nich t weiter schlimm . Einige Aspekte der historische n Entwicklun g lassen 
sich mit dem ethnozentrische n Blick jedoch nich t adäqua t erfassen. Ein Beispiel 
dafür ist die Bedeutung , die die Autore n dem Umstan d beimessen , dass Rousseau s 
Hauptwer k „Emil e ode r über die Erziehung " erst 1911 in eine r tschechische n Über -
setzun g erschien . Doc h war die Zielgrupp e des Buche s bis zum End e der Habs -
burgermonarchi e praktisc h zweisprachi g un d konnt e das Werk scho n lange zuvor in 
einer deutsche n Ausgabe rezipieren . 

An einigen Stellen des Textes schein t eine allzu geradlinige Vorstellun g von der 
Geschicht e der Kindhei t auf. Auch finden sich mitunte r nich t ganz gerechtfertigt e 
Aktualisierungen . De m ersten Punk t könne n wir die Frag e zuordnen , wie sich das 
von den Autore n referiert e uralt e Stereoty p vom launenhafte n un d unbeständige n 
Wesen der Frau , die sich von ihre n Gefühle n leiten lässt un d nich t vom Verstand , 
mit dem Bild der aufgeklärte n un d gebildeten Fra u als Gastgeberi n eines künstleri -
schen un d intellektuelle n Salon s in Einklan g bringen lässt. Hinsichtlic h des zweiten 
Punkte s 'wäre beispielsweise zu überlegen , ob ma n die damalige Kindermod e wirk-
lich nac h den heutige n gesundheitliche n Maßstäbe n bewerte n sollte. Vergleiche den 
Satz: „De n Mädche n kam die nich t einengend e Mod e des Empir e entgegen [...] " 
(S. 232). Einige Urteile , etwa das über die Entstehun g des Stereotyp s von den braven 
Mädche n un d den ungezogene n Junge n im 19. Jahrhunder t (S. 155), würde n zumin -
dest einen Verweis auf die entsprechende n Quelle n ode r die Literatu r erfordern , 
wenn sie meh r als nu r unbelegt e Hypothese n sein sollen. 

Wer die frühere n Veröffentlichunge n von Milen a Lenderov á kennt , wird bemer -
ken , dass sie in ihre m jüngsten Buch in einigen Punkte n zu andere n Ergebnisse n 
komm t als zuvor. Da s betrifft beispielsweise den Streit , ob die tschechische n Bürger-
frauen ihre Kinde r selbst stillten ode r nac h dem Vorbild der französische n Mittel -
schichte n eine r Amm e anvertrauten . Währen d sie in ihre m 1999 erschienene n Buch 
„K hřích u i k modlitbě . Zen a v minulé m století " (Zu r Sünd e un d zum Gebet . Di e 
Fra u im vergangene n Jahrhundert ) über die tschechische n Fraue n des 19. Jahrhun -
dert s der Annahm e zuneigte , sie hätte n selbst gestillt (S. 27), kam sie in Zusammen -
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arbeit mit Rýdl zum gegenteiligen Ergebnis (S. 113). Da wäre es hilfreich gewesen, 
wenn sie auf die Ursachen derartiger Differenzen im Text eingegangen wäre. 

Doch ohne Zweifel: Das Buch von Milena Lenderová und Karel Rýdl ist ein 
begrüßenswerter Beitrag zur Sozial- und Kulturgeschichte des 19. Jahrhunderts. Es 
bietet eine Fülle von Informationen und Wertungen, mit denen sich alle weiteren 
Arbeiten zu diesem Thema auseinandersetzen können und müssen. 

Opava Martin Pelc 

Kafka, Franz: Amtliche Schriften. Kritische Ausgabe. Hrsg. von Klaus Hermsdorf 
und Benno Wagner. 

S. Fischer, Frankfurt/M. 2004, 1124 S. mit zahlreichen Abbildungen und CD-ROM. 

Die „Kritische Ausgabe" der Werke Franz Kafkas nähert sich ihrem Abschluss. Mit 
den nun vorliegenden „Amtlichen Schriften", die bei der Beschäftigung mit dem lite-
rarischen Werk meist übersehen werden, erhalten die beruflich entstandenen Texte 
Franz Kafkas eine gleichberechtigte und somit angemessene Platzierung innerhalb 
des Gesamtwerkes. Dabei stellten sich für die Herausgeber grundsätzlich andere 
Probleme als bei den literarischen Texten, ist doch die Frage der Autorschaft alles 
andere als eindeutig zu beantworten. Die amtlichen Schriften erschienen in der Regel 
pseudonym oder wie die Jahresberichte auch anonym, andere, z.B. die juridischen 
Schriftsätze, wurden nicht von Kafka signiert. Dieses Auseinandertreten von Ver-
fasser und Unterzeichner sowie die Einbindung des Schreibprozesses in größere 
Verwaltungsvorgänge hatten eine Entsubjektivierung zur Folge, die die Bestimmung 
des Autors erschwerte. Insofern war eine Dechiffrierung von Indizien gefordert, an 
manchen Stellen mussten sich die Herausgeber mit Vermutungen und Wahrschein-
lichkeiten begnügen, war doch der Autor Franz Kafka nicht mit letzter Sicherheit zu 
ermitteln. Ferner ergaben sich Zweifel an der Souveränität des Autors, da die amt-
lichen Schriften bestimmten textsortenspezifischen stilistischen oder thematischen 
Vorgaben unterlagen. Von einer Autorschaft im emphatischen Sinne freien Künstler-
tums lässt sich nicht sprechen. 

Erfasst wurden Schriften, die zwischen 1908 und 1922 im Dienst der Arbeiter-
unfallversicherung (AUVA) entstanden, wobei es den Herausgebern um eine Re-
konstruktion der schriftlichen Berufsarbeit eines Juristen geht, also um Texte, die 
mit einem literarischen Werkbegriff nicht zu erfassen sind, die aber als kontextueller 
Rahmen den Prozess literarischen Schreibens zumindest beeinflussten. Denn Kafkas 
schriftliche Arbeit in der Arbeiterunfallversicherung sei, darauf weist Klaus Herms-
dorf in seiner ausführlichen Einführung „Schreibanlässe und Textformen" hin, „ein 
eigenständiger, der literarischen Produktion in vielem antipodischer Teil" des litera-
rischen Werkes (S. 12). Sätze wie der aus einem Brief an Feiice, in dem es heißt, er, 
Kafka, schreibe ihr „mitten zwischen den Büchern und Papieren, zwischen denen 
ich gerade einen Vortrag über .Organisation der Unfallverhütung' mit dem leersten 
Kopfe machen soll" (S. 72), belegen den Stellenwert und den Einfluss, den die täg-
liche berufliche Beschäftigung besaß. Darstellungen wie die Skizze eines Steinbruchs 
finden in einer frappierenden Ähnlichkeit Aufnahme in das literarische Werk wie 
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dem „Proceß" . Gespräch e mit den Beamte n im „Schloss " weisen weitgehen d unbe -
kannt e Affinitäten zu Kafkas Alltagserfahrunge n in der AUVA auf. 

De r Band umfasst zwei Gruppe n von amtliche n Texten , zum einen publiziert e 
Texte , zum andere n Schriftsätze , jeweils in chronologische r Reihenfolge . Hinz u 
komm t ein umfangreiche r Appara t mit Sigelliste, sehr hilfreiche n juristische n un d 
versicherungstechnische n Begriffserklärungen , ein editorische r Berich t mit Erläute -
runge n zu den tschechische n Versionen der Jahresbericht e von Roma n Kopřiva , fer-
ner ein ausführliche r Abschnit t „Überlieferun g un d Kommentar " zu den einzelne n 
Texten . Umfangreich e Dokument e sind auf eine r beigefügten CD-RO M enthalten . 

Nebe n den Querverbindunge n zu literarische n un d biografischen Texten Fran z 
Kafkas eröffnet der vorliegend e Band im Rahme n eine r kulturwissenschaftüche n 
Betrachtun g un d einer dami t verbundene n Erweiterun g des Literaturbegriff s neu e 
Perspektiven . Gleichermaße n dürft e die biografische Forschun g den Band mit Ge -
winn verwenden , allein schon wegen des präzisen chronologische n Überblick s über 
die Arbeit Fran z Kafkas in der AUVA, den Klaus Hermsdor f beisteuert . Darübe r 
hinau s eröffnen sich sprachhistorisch e un d -politisch e Dimensione n zu Frage n von 
Regionalisme n un d Sprachkontakten 1 un d natürlic h wirtschafts - un d sozialhistori -
sche Perspektiven , bieten die vorliegende n Texte doc h ein umfangreiche s authen -
tische s Materia l zu den Prozesse n gewerblicher un d industrielle r Produktio n in 
Böhme n aus einer versicherungstechnische n bzw. -juristische n Sicht . 

Vgl. hierzu den Projektberich t von Bauer, Verena: Regionalisme n in Fran z Kafkas Deutsch . 
In : brücken N F 14 (2006) 329-360, der explizit auf die Amtliche n Schriften zurückgreift . 

Weimar Steffen Höhn e 

Kárník,  Zdeněk: České země v éře První republiky (1918-1938)  [Die böhmischen 
Länder in der Ära der Ersten Republik (1918-1938)].  Bd. 1: Vznik,  budování a zlatá 
léta republiky (1918-1929)  [Die Entstehung, der Aufbau und die goldenen Jahre der 
Republik (1918-1929)].  Bd. 2: Československo a České země v krizi a v ohrožení 
(1930-1935)  [Die Tschechoslowakei und die böhmischen Länder im Zeichen der Krise 
und der Bedrohung (1930-1935)].  Bd. 3: O přežití a o život (1936-1938)  [Um das 
Überleben und Weiterleben (1936-1938)]. 

Nakladatelstv í Libri, Praha , Bd. 1, 2000, 571 S.; Bd. 2, 2002, 577 S.; Bd. 3, 2003, 803 S., zahlr. 
Abb. (Dějin y českých zemí) . 

Es ist keine einfach e Aufgabe, das Spätwer k eines Historiker s zu rezensieren , der 
auf eine meh r als vier Jahrzehnt e andauernde , wechselvolle wissenschaftlich e Lauf-
bah n zurückblickt : 1931 geboren , studiert e Zdeně k Kární k in den 1950er Jahre n 
Geschicht e an der Prage r Karlsuniversität , promoviert e am Lehrstuh l für die Ge -
schicht e der Arbeiterbewegun g un d setzte 1968 mit seinem Buch „Habsburg , Ma -
saryk ode r Smeral ? Di e Sozialisten am Scheideweg " über die sozialistische n Parteie n 
in den böhmische n Länder n un d dere n Nationalitätenprogram m währen d des Er -
sten Weltkrieges ein Achtungszeichen. 1 Sein Buch wurde verboten , un d er musst e 

Kárník,  Zdeněk : Habsburk , Masaryk či Šmeral? Socialisté na rozcest í [Habsburg , Masaryk 
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am Beginn der „Normalisierung" seine Universitätskarriere beenden. Mehr als 
zwanzig Jahre später, nach der „Samtenen Revolution", kehrte er an die Universität 
zurück. 

Das ursprünglich auf zwei Bände angelegte Werk, das in der Reihe „Die Ge-
schichte der böhmischen Länder" des Verlags Libri erschien, stellt dem Autor zu-
folge einen Versuch dar, einem interessierten Laien- und Fachpublikum in synthe-
senhafter Form die wesentlichen politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kultu-
rellen Entwicklungen der Ersten Republik so „komplex wie möglich" darzulegen 
und ein „Maximum an zuverlässigen Informationen" zu vermitteln. (Bd. 1, S. 11, 
auch Bd. 3, S.650). Kárník betont jedoch zugleich den populärwissenschaftlichen 
Charakter seines Buches, der der Verlagspolitik von Libri entgegen komme. Dies hat 
weit reichende Konsequenzen: In seinem über 1900 Seiten umfassenden Werk ver-
zichtet der Autor vollständig auf einen Fußnotenapparat und führt nur bei längeren 
Zitaten die Quelle im Text an; die beiden Literaturverzeichnisse am Ende des ersten 
und dritten Bandes, die von einer Ausnahme abgesehen keine engüschsprachigen 
Titel enthalten, fallen vergleichsweise schmal aus; Kárník ordnet seine Interpreta-
tionen nur an wenigen Stellen in den gegenwärtigen Forschungsstand zur Ersten 
Republik ein. Auch macht er keinen Hehl daraus, dass er sich auf von ihm betreute 
Seminar- und Magisterarbeiten stützt, von denen er immerhin einige in sein Lite-
raturverzeichnis im dritten Band aufgenommen hat. 

Trotz seines Anspruchs, wirtschafts-, sozial- und kulturgeschichtliche Themen in 
die Epochendarstellung einzubeziehen, hat sich Kárník für eine chronologische 
Konzeption seines Buches, und damit für eine gewisse Dominanz des ereignisge-
schichtlichen Erzählstranges entschieden. Dies führt - wie im folgenden Folgenden 
zu sehen sein 'wird - zu einer Dopplung von Themen im ersten und dritten Band 
sowie zur Einengung langfristiger Entwicklungen in Kapiteln, die nach politischen 
Ereignissen und Wahlperioden gegliedert sind. Eine Stärke des Buches ist es, dass -
entgegen dem Haupttitel und dem gegenwärtigen Trend in der tschechischen Histo-
riografie - nicht ausschließlich von den Entwicklungen in den böhmischen Ländern 
die Rede ist, sondern meist auch die Slowakei und die Karpato-Ukraine in die 
Darstellung einbezogen werden. 

Im ersten Band „Die Entstehung, der Aufbau und die goldenen Jahre der 
Republik (1918-1929)" beschäftigt sich der Autor mit dem ersten Jahrzehnt der 
Tschechoslo'wakischen Republik, für die der Konflikt zwischen nationalstaatlichem 
Anspruch und multinationaler Wirklichkeit konstitutiv war. Ausgehend von den 
Aktivitäten der tschechischen Politiker während des Ersten Weltkrieges in Böhmen 
und im Exil beschreibt er im ersten Teil des Buches den tschechoslowakischen 
Staatsgründungsprozess von der Ausrufung der Republik im Oktober 1918 bis zur 
Konsolidierung der parlamentarischen Demokratie am Beginn der 1920er Jahre. 
Dieser Prozess stellt für ihn eine vierfache nationale Revolution - eine tschechische, 
slowakische, deutsche und ungarische - dar, aus der schließlich die tschechische -
manchmal ist auch von der tschechoslowakischen Nationalrevolution die Rede - als 

oder Šmeral? Die Sozialisten am Scheideweg]. 1. Aufl. Praha 1968; 2. Überarb. Aufl. Praha 
1996. 
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Siegerin hervorgegange n sei (u.a . S. 74-77) . De n unterschiedlic h gelagerten tsche -
chisch-slowakische n un d tschechisch-deutsche n poÜtische n Konflikte n schenk t 
Kární k dahe r in seinen ersten Kapitel n wesentlich e Aufmerksamkeit . Im zweiten 
Teil des ersten Bande s widme t er sich vor allem den wirtschaftlichen , sozialen un d 
demografische n Umwälzungen , die in den böhmische n Länder n der unmittelbare n 
Nachkriegsär a mit der nationale n Revolutio n einhergingen . Dre i knappe , aufeinan -
der folgende Kapite l geben einen Überblic k über die Auswirkungen der Revolutio n 
auf die Religion un d die Kirchen , die tschechisch - un d deutschsprachig e Presse-
landschaf t sowie die populär e Kultur . Im dritte n mit „Di e goldene n Jahre " über -
schriebene n Teil werden die Jahr e der relativen poÜtische n un d wirtschaftliche n 
Stabilisierun g zwischen 1924 un d 1929 geschildert . Hie r geht Kární k unte r andere m 
auf die umstritten e Sprachenverordnun g von 1926 ein, die ihm zufolge zwar eine 
praktikabl e Regelun g des Zusammenleben s anstrebte , dennoc h aber „de n Stempe l 
des tschechische n Nationalismu s un d Bürokratismus " tru g (Bd. 1, S. 386). Bevor er 
das Buch mit der Darstellun g der Regierungskris e von 1929 im Kontex t der sich 
anbahnende n Wirtschafts - un d Agrarkrise abschließt , komm t er erneu t auf die 
demografisch e un d soziale Entwicklun g der böhmische n Gesellschaf t zurück , um -
reiß t lexikonarti g das allgemein e Schulwesen un d die Geisteswissenschafte n sowie 
die Sport -  un d Pfadfinderbewegun g unte r der in Quellensprach e verfassten Über -
schrift „Nu r in einem gesunde n Körpe r wohn t ein gesunde r Geist" . In seiner Zu -
sammenfassun g gelangt Kární k zu dem Schluss, dass die 1920er Jahr e eine -  wenn 
nich t gar die -  „historisch e Sternstunde " (dějinn ý vrchol ) der böhmische n Lände r 
darstellen , die ihre n Höhe - un d Wendepunk t im „Krisenjahr " 1929 fand (Bd. 1, 
S. 566). 

Im Mittelpunk t des zweiten Bande s „Di e Tschechoslowake i un d die böhmische n 
Lände r im Zeiche n der Krise un d der Bedrohun g (1930-1935) " stehe n die Aus-
wirkungen der weltweiten Wirtschaftskris e auf die Industrie , die Landwirtschaf t 
un d das Bank- un d Finanzwese n in der Tschechoslo'wakei . Währen d er im ersten Teil 
des Buche s (1930-1934 ) die allgemeine n Grundzüg e der ökonomisch e Krise 
beschreibt , schilder t Kární k im zweiten Teil (1935-1937 , sie) ausführlic h die Aus-
wirkungen auf einzeln e Industriezweig e in der Tschechoslowake i so'wie Auswege 
aus der Krise. Dabe i geht er ebenfalls auf die sozialen Konflikt e in den 1930er Jahre n 
ein, die jedoch im Unterschie d zur Darstellun g der ökonomische n Lage im Hinter -
grund bleiben . Auf die wirtschafts - un d sozialgeschichtliche n Ausführunge n folgen 
in beiden Teilen des zweiten Bande s jeweils verschieden e Kapite l zur innen - un d 
außenpolitische n Lage der Tschechoslowake i der 1930er Jahre : So stellt Kární k die 
innenpolitische n Akteure der tschechoslowakische n Parteienlandschaf t un d ihre 
Programm e jeweils knap p vor, legt die Grundzüg e der tschechoslowakische n Außen -
politi k in einem zunehmen d fragilen europäische n Staatensyste m dar, geht auf die 
Ergebnisse der Parlament s wählen von 1935 ein un d schilder t zuweilen anekdoten -
haft den Rücktrit t Tomá š G . Masaryk s un d die Wahl von Edvar d Beneš als seines 
Nachfolger s im Amt des Staatspräsidenten . De r überraschen d große Wahlsieg 
Benešs konnt e -  so Kární k -  dennoc h nich t darübe r hinwegtäuschen , dass die innen -
politische n Verhältniss e zunehmen d durc h den politische n Extremismu s nich t nu r in 
Europ a un d insbesonder e im benachbarte n Deutschland , sonder n auch im eigenen 
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Land - vor allem durch die sich formierende sudetendeutsche Bewegung unter 
Konrad Henlein - bedroht und destabilisiert wurden (u.a. Bd. 2, S. 575 ff.). 

Der dritte und letzte Band des opus magnum „Um das Überleben und Weiter-
leben (1936-1938)", der das Personenregister und den Anhang (Übersichten über die 
tschechoslowakischen Kabinettsbildungen, die Auslandsvertretungen und ausge-
wählte Ergebnisse der Bodenreform) für alle drei Bände enthält, widmet sich ent-
gegen seinem Titel nicht nur der außen- und innenpolitischen Destabilisierung der 
Tschechoslowakei in den letzten zwei Jahren ihrer Existenz. Er umfasst darüber hin-
aus - zum Teil anschließend an den ersten Band - Kapitel zur sozialen Schichtung, 
Demografie und Urbanisierung sowie zum Schulwesen und zu verschiedenen 
Wissenschaftszweigen. Auf weiteren über 150 Seiten bietet Kárník zudem ein Pot-
pourri an Informationen über Kunst, Kultur und Gesellschaft der gesamten Zwi-
schenkriegszeit, die von der Literatur und dem Theater bis hin zu Film, Musik, 
Architektur, Lebensstil und Mode reichen. Die oftmals schablonenartige und wider-
sprüchliche Darstellung der kulturellen und künstlerischen Entwicklungen wird 
besonders deutlich im Kapitel über „Prag" bzw. den „Prager Kreis": Während er zu-
nächst auf die Kontakte zwischen tschechisch- und deutschsprachigen Schriftstellern 
eingeht, kommt Kárník zu dem widersprüchlichen Fazit, dass „sich die Prager 
deutsch-jüdische Literatur zwar frei entfaltete, dennoch aber in einem zweifachen 
Getto, einem jüdischen und einem deutschen, eingesperrt und von der tschechischen 
Umwelt getrennt war" (Bd. 3, S. 325). Hier werden die ambivalenten Haltungen 
einiger Intellektueller aus der Zwischenkriegszeit - der Schriftsteller Paul/Pavel 
Eisner sprach im übrigen von einer dreifachen Isolation - ohne Kontextualisierung 
und kritische Reinterpretation einfach perpetuiert. Befremdlich mutet auch der dar-
auffolgende, unvermittelte Abschluss des Kapitels über die Prager deutsch-jüdische 
Literatur an, in dem Kárník kurz die deutschsprachige Kultur in den Grenzgebieten 
erwähnt, die in der zweiten Hälfte der 1930er Jahre immer stärker dem „Nazismus 
und Henleinismus" und dem „Blut-und-Boden"-Denken verfallen sei (Ebd.). 

Weitere zweihundert Seiten des dritten Bandes sind den außen- und innenpoliti-
schen Ereignissen von März bis September 1938 gewidmet, die zum „Münchner 
Abkommen", dem nationalen „Memento mori" und zur „Zweiten Republik", der 
„nationalen Tragödie" führten. Hier unterstreicht Kárník die Diskrepanz zwischen 
den tragischen politischen Ereignissen und deren Unterschätzung beziehungsweise 
Verdrängung seitens einiger Politiker und eines Teils der Bevölkerung, die sich den 
neuen Verhältnissen anzupassen versuchten, (u.a. Bd. 3, S. 621). 

Sein dreibändiges Werk beschließt Kárník mit einem sentimental gestimmten 
Epilog „Ein paar Sätze zum Abschied von der Ersten Republik, dem Buch und dem 
Leser". Hier fragt er zunächst nach den Erfolgen und Misserfolgen, nach dem Sinn 
der Ersten Republik im „Strom der tschechischen, tschechoslowakischen und euro-
päischen Geschichte" (Bd. 3, S. 645-649). Seine Antwort, dass die Erste Republik 
„zwar eine ehrliche Festung der Demokratie, aber eine unterlegene" gewesen sei, 
überrascht nicht so sehr wie die weitere Schlussfolgerung: 

Wohl erst jetzt, am Beginn des dritten Jahrtausends, stehen wir Tschechen - gemeinsam mit 
den anderen — am Beginn einer Zeit, die die Erste Republik in den Schatten stellen und hinter 
sich lassen kann (und hoffen wir, dass es auch wirklich geschieht). (Bd. 3, S. 647) 
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Abschließen d entschuldig t sich Kární k beim Leser für den überbordende n 
Umfan g un d die UnvoUkommenhei t seines Werkes, um zugleich sein Strebe n nac h 
Redlichkei t un d Sorgfalt -  für Historike r eigentlic h eine professionell e Selbst-
verständlichkei t -  noc h einma l hervorzuheben . In diesem Epilo g finden sich alle dre i 
grundlegende n Schwäche n seiner synthesenhafte n Darstellun g noc h einma l in kon -
zentrierte r For m wieder: Kární k fasst die Geschicht e respektive „dějiny " als einen 
„Strom " mit „Sonnen - un d Schattenseiten " (u.a . Bd. 3, S. 645 un d 650) auf, der 
trot z seines mäandrische n Verlaufs auf ein von ihm nich t nähe r bestimmte s Ziel 
zuzulaufe n scheint. 2 Dies e Auffassung verhindert e eine ander e als chronologisch e 
Konzeptio n seiner über die Ereignisgeschicht e hinausgehende n Epochendarstellung . 
Ungeachte t der neuere n Nationalismusforschun g (un d seiner Erwähnun g Ernes t 
Gellner s im Literaturverzeichnis ) kolportier t Kární k außerde m fast durchgängi g 
einen primordialistisc h gefärbten Nationsbegriff . Schließlic h bleibt Kárník s Selbst-
verständni s als Historike r unbefriedigend . Er räum t selbst ein, dass die Interpre -
tatio n vergangene n Geschehen s imme r auch von subjektiven Faktoren , wie den 
Interesse n un d Lebenserfahrunge n einer Historikerin/eine s Historikers , abhängi g 
sei. Dan n gehör t es allerding s auch zur wissenschaftliche n Redlichkeit , diese zu 
benenne n un d zu reflektieren . 

Siehe auch : Kárník,  Zdeněk : Die Erste Republi k im Strom der Sozialgeschichte . In : Mit-
teilungsblat t des Institut s für soziale Bewegungen 23 (2000) 74-90. 

Berlin Ine s Koeltzsc h 

Šebek,  Jaroslav: Mezi křížem a národem. Politické prostředí sudetoněmeckého kato-
licismu v meziválečném Československu [Zwischen Kreuz und Volk. Das politische 
Umfeld des sudetendeutschen Katholizismus in der Zwischenkriegs-Tschechoslowa-
kei]. 

Centru m pro Studium demokraci e a kultur y (CDK) , Brno 2006, 334 S. 

Im August 2005 ha t die Regierun g der Tschechische n Republi k unte r dem da-
maligen Premie r Jiř í Paroube k ein für den deutsch-tschechische n Geschichtsdispu t 
bedeutsame s politische s Zeiche n gesetzt. Dabe i handel t es sich um ein mit 30 Mil -
lione n Krone n geförderte s wissenschaftliche s Projekt , das das Schicksa l von Su-
detendeutsche n dokumentiere n soll, die nac h 1938 aufgrun d ihre r loyalen Haltun g 
zum tschechoslowakische n Staa t vom NS-Regim e verfolgt un d nac h Kriegsend e 
wegen ihre r deutsche n Nationalitä t Opfer des Kollektivschuldprinzip s un d somit 
der Vertreibun g wurden . Es geht also bei bewusster Vermeidun g finanzielle r Ent -
schädigun g um eine symbolisch e Gest e gegenüber doppelte n Opfern . Da s Pro -
jekt reih t sich in den wissenschaftliche n Diskur s der letzte n Jahr e ein, der in der 
Schnittmeng e von politische m un d fachhistorische m Dialo g verstärkt geführt wird. 
Ker n ist die Frag e nac h der gesellschaftliche n Rezeptio n des Nationalismu s unte r so-
ziologische n Gesichtspunkten : Welche Haltun g bezogen Vereine, Parteien , soziale 
Gruppe n un d Konfessione n gegenüber nationalistische n Ideologien ? Diese Frage -
stellun g steh t auch am Anfang des seit dre i Jahre n betriebene n Gemeinscha f tsprojek-
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tes des Collegiu m Carolinu m un d der Ackermann-Gemeinde . Dabe i werden die 
Implikatione n von Nationalismu s un d Kirch e -  von „Volk un d Glaube " (P. Paulu s 
Sládek) -  in den böhmische n Länder n 1918-1989 untersucht . Vor diesem Hinter -
grund ist es sehr zu begrüßen , dass der Prage r Historike r Jarosla v Šebek seine 1999 
verteidigte Dissertatio n „Německ ý politick ý katolicismu s na křižovatce " (De r deut -
sche politisch e Katholizismu s am Scheideweg) erweiter t ha t un d als Ergebni s die 
erste tschechisch e Monografi e vorlegt, die die Geschicht e des sudetendeutsche n 
poÜtische n Katholizismu s in der Erste n Tschechoslowakische n Republi k 1918-1938 
zum Gegenstan d hat . 

Im Mittelpunk t des Werkes steh t die Geschicht e der Deutsche n christlichsoziale n 
Volksparte i (DCV) , die in der Fachliteratu r bisher relativ bescheide n un d darübe r 
hinau s unvollständi g vertrete n ist.1 Anhan d der Parteigeschicht e ha t Šebek seine 
Arbeit in chronologische r Ordnun g in fünf Phase n eingeteilt , die jeweils ein Kapite l 
bilden . Diese n Phase n stellt er im ersten Kapite l eine Beschreibun g der strukturelle n 
Entwicklun g des poÜtische n Katholizismu s von seiner Formierun g als politische r 
Parte i in den böhmische n Länder n (1894) bis hin zu den ideellen , soziologische n un d 
organisatorische n Differenzierunge n in den 1920er Jahre n voran . Besonder s gelun-
gen ist hier die knapp e Darstellun g der vielfältigen verbandliche n Organisatione n 
des deutsche n Katholizismus , die nac h 1935 den innerparteiliche n Diskur s der DC V 
entscheiden d beeinflussten . 

Di e in den nachfolgende n Kapitel n gegliederten Phase n (1920-1925 ; 1926-1929; 
1929-1932; 1933-1935; 1935-1938) beschränke n sich keineswegs auf die Darstellun g 
der Geschicht e der Partei , ihre r programmatische n Aussagen, Wahlergebnisse un d 
Bilanzierun g ihre r parlamentarische n Arbeit. Šebek untersuch t den deutsche n Ka-
tholizismu s der Erste n Republi k vielmeh r im breitere n Kontex t seiner Politisierun g 
un d im Rahme n der Interaktio n mit den andere n deutschen , tschechische n un d 
slowakischen Parteien , Verbänden , Einzelpersone n so'wie nich t zuletz t vor dem 
Hintergrun d „grundsätzliche r Transformatione n des geistigen Leben s des europä -
ischen Katholizismu s nac h dem Erste n Weltkrieg" (Einleitung , S. 9). Seine Analysen 
•werde n gerade aufgrun d ihre r Bezugnahme n auf die geistige Entwicklun g der katho -
lischen Kirch e spannen d un d ermögliche n ein tieferes Verständni s kontroverse r Ent -
wicklungen . Šebek erweiter t dami t den für eine wissenschaftlich e Darstellun g poli -
tische r un d ideeller Strömunge n nah e liegende n Zugan g beträchtlich . Er bleibt eben 
nich t bei der Analyse von Persone n un d Strukture n stehen , dere n Handel n sich in 
Aktion un d Reaktio n auf die Tagespoliti k erschöpft . Aus diesem Grun d bildet das 
vierte Kapite l („Di e Aufnahm e geistiger un d nationale r Erneuerungsversuch e inner -
halb der Vereine der sudetendeutsche n katholische n Jugen d un d die politisch e 
Dimensio n dieser Prozesse" ) mit längere n Ausführunge n zur Rezeptio n der großen 

So schließt die Darstellun g von Werner Dietl , für die zudem weder tschechischsprachig e 
Quellen ausgewertet noch Archivquellen aus Prag oder Wien herangezoge n wurden , mit 
dem End e der ersten Regierungsbeteiligun g 1929. Dietl, Werner: Deutsch e Christlich -
soziale Volkspartei in der ersten Tschechoslowakische n Republi k (1918-1929) . Münche n 
1991 (Veröffentlichunge n des Sudetendeutsche n Archivs). 
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Sozialenzyklika Quadragesimo anno (1931) Papst Pius' XI. im innerkirchüchen 
Diskurs unter den deutschen wie auch tschechischen Katholiken wohl das 
Herzstück der Monografie. Auf Grundlage dieser Entwicklungen legt Šebek den 
Schwerpunkt seiner Untersuchung auf die Einflüsse des katholischen Umfelds auf 
die DCV. Diese fand sich eigentlich in der gesamten Zeit ihrer 19-jährigen Existenz 
vor die ambivalente Aufgabe gestellt, gesellschaftspolitischer Motor für die zeitge-
mäße Ausgestaltung eines sozial verantwortlichen kirchlichen Lebens (Kreuz) und 
zugleich Anwalt der deutschen Emanzipationsbestrebungen im Alltag (Volk) zu 
sein. Insbesondere das der Enzyklika zugrunde liegende Modell einer Ständegesell-
schaft förderte in Verbindung mit einem abgrenzenden Elitegedanken den Nationa-
üsierungsprozess des deutschen Katholizismus vor allem in der jüngeren Generation 
der um 1900 geborenen (z. B. Eduard Winter). 

Mit Ausnahme kurzer Phasen stand die DCV auf der Seite der Aktivisten, die das 
politische Geschehen des auch von ihnen zunächst ungewollten Staates mitbestim-
men wollten. Die drei Schlüsselfelder der parlamentarischen und zweimaligen 
Regierungstätigkeit der DCV (1926-1929; 1936-1938) blieben mehr oder weniger 
unverändert: auf sozialem Gebiet die Beseitigung der Benachteiligung der Deutschen 
im Beruf (Staatsdienst), bei der Bodenreform und bei der Vergabe von Staats-
aufträgen an deutsche Firmen (Abbau der Arbeitslosigkeit); auf kulturellem Gebiet 
die Beseitigung kirchenfeindlicher Bestimmungen und die Förderung der staatlichen 
Unterstützung von deutschen Schulen und Vereinen; auf nationalem Gebiet die 
Vereinfachung von Sprachprüfungen, die Novellierung des Sprachengesetzes von 
1920 und die Einrichtung einer Regierungsstelle für Minderheitenfragen. Erfolge 
konnte die DCV vor allem im Bereich der Kirchenpolitik und 1937/38 auch bei der 
Vergabe staatlicher Aufträge an deutsche Firmen verbuchen. In den anderen Punk-
ten blieb das Erreichte weit hinter den Erwartungen zurück oder diese blieben uner-
füllt (Sprachengesetz und Minderheitenfragen). Ein Manko für die Partei waren ihre 
schwachen Vorsitzenden in schwierigen Phasen (1919-1927 Josef Bohr und 1935-
1938 Friedrich Graf Stolberg) bzw. die mangelnde Akzeptanz ihrer aktivistischen 
„Schwergewichte" - allen voran Professor Robert Mayr-Harting. Als problematisch 
und dem Integrations- und Vermittlungsanspruch der DCV im deutschen Parteien-
lager entgegenstehend wertet Šebek vor allem die polarisierende Rolle des Priesters 
und Professors Karl Hilgenreiner, des Vorsitzenden der DCV von 1927 bis 1935. 

Im Verhältnis zu den anderen deutschen Parteien agierten die Protagonisten der 
DCV pragmatisch: Waren bis 1935 die Sozialdemokraten (DSAP) der politische 
Hauptgegner, änderte sich diese Haltung unter dem Eindruck des Wahlerfolgs der 
Sudetendeutschen Partei (SdP) von 1935. Vom April 1936 bis zum März 1938 bilde-
ten DCV und DSAP mit ihren beiden jungen Vertretern Hans Schütz und Wenzel 
Jaksch die Stütze des so genannten „Jungaktivismus". Das Jahr 1935 markierte aber 
nicht allein auf politischem Feld eine dramatische Zäsur für die DCV, die sich bei den 
Parlamentswahlen vom Mai mit dramatischen Stimmenverlusten konfrontiert sah. 
Auch kirchenpolitisch bildete es mit dem Katholikentag Ende Juni in Prag einen 
Einschnitt. Denn nach dem Katholikentag - einer weitgehend national getrennten 
Glaubenskundgebung - gerieten die katholischen Jugendverbände wie der Staffel-
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stein zunehmen d in das Fahrwasse r der negativistische n SdP. Gege n diese Strömun g 
konnte n sich die Jungaktiviste n nich t meh r durchsetzen . 

Letztlic h ha t die DC V wie auc h das gesamte Spektru m des politische n 
Katholizismu s die Herausforderung , einen programmatische n Mittelwe g zwischen 
„Kreu z un d Volk" zu finden , nich t bestanden . Šebek hüte t sich aber vor einer 
Verurteilung . Zu schwer wiegen seiner Ansicht nac h die außenpolitische n Ver-
hältniss e (zunehmend e Isolierun g der ČSR in Europa , Aufstieg Deutschland s als 
militärisch e Macht ) un d die mangelnd e Einsich t der tschechische n Parteie n in die 
Notwendigkei t einer Staatsreform , die den deutsche n Bürgern den Statu s des „zwei-
ten Staatsvolkes" (Außenministe r Kami l Krofta , 21.5.1936) garantier t hätte . Šebek 
sieht in diesem Zusammenhan g auch bei der Tschechoslowakische n Volksparte i 
(ČSL) , der katholische n Parte i auf tschechische r Seite unte r dem langjährigen Vor-
sitzende n Msgr. Jan Šrámek , ein Defizi t an Integrationsbereitschaft . D a auch die 
ČSL der Nationalstaatside e verhafte t blieb, zeigte Šráme k - von wenigen , sachbezo -
genen Probleme n wie der Regelun g des modu s vivendi (1928) abgesehen - keine n 
Willen, in den brennendste n Frage n zwischen dem Vatikan un d dem Staa t dauer -
haft mit der deutsche n Schwesterparte i zusammenzuarbeiten , die ihrerseit s einige 
Anläufe zur Kooperatio n unternomme n hatte . 

Šebeks Ausführunge n stütze n sich auf eine Füll e zeitgenössische r deutsche r 
un d tschechische r Zeitunge n un d Periodik a sowie auf eine Vielzahl bisher nich t 
ausgewertete r Quellen . Hie r sind insbesonder e die Beständ e des Archivs der 
Kanzle i des Präsidente n der Republi k mit den detaillierte n Gesprächsnotize n des 
Kanzler s Přemys l Šáma l mit Mayr-Harting , die Bericht e des österreichische n Bot -
schafter s Ferdinan d Mare k (Staatsarchi v Wien) un d die Situationsbericht e der Poli -
zei, die unte r andere m auch die Rede n auf den Parteitage n dokumentieren , zu 
nennen . 

Šebek ist eine differenziert e Analyse einer überau s komplexe n un d vielschichtige n 
Materi e gelungen . Er stellt in hervorragende r Weise die ambivalent e Entwicklun g 
un d letztlic h das Scheiter n des sudetendeutsche n politische n Katholizismu s zwi-
schen „Volk un d Glaube " in ihre n geistigen, sozial- , wirtschafts- , außen - un d kir-
chenpolitische n Kontexte n in beeindruckende r Prägnan z dar un d verliert sich nich t 
im Detail . Getrüb t •wir d die spannend e Lektür e durc h das monoton e Druckbild , das 
auf über 300 Seiten ohn e nennenswert e Seitenrände r keinerle i typografisch e Ab-
wechslun g bietet . An einigen Stellen bzw. als Anhan g •wäre n Tabellen un d statisti -
sche Übersichte n über Wahlergebnisse un d politisch e Vertrete r hilfreich , um die 
Vielzahl an Informatione n rasche r zuordne n zu können . Da s ganze Erscheinungs -
bild dürft e möglichs t geringen Herstellungskoste n geschulde t sein. Es bleibt zum 
Schluss die Feststellung , dass Šebeks Buch für die Erforschun g der Parteien - un d 
Geistesgeschicht e der Erste n Republi k ein unentbehrliche s Standardwer k ist. 

Münche n Raimun d Palecze k 
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Vodrážková-Pokorná,  Lenka:  Die Prager Germanistik nach 1882. Mit besonderer 
Berücksichtigung des Lebenswerkes der bis 1900 an die Universität berufenen 
Persönlichkeiten. 

Frankfurt/M . u.a. , Pete r Lang, Frankfurt/M . u.a. 2007, 452 S., 8 Abb. 

Tvrdík,  Milan/Vodrážková-Pokorná,  Lenka  (Hgg.): Germanistik in den böhmischen 
Ländern im Kontext der europäischen Wissenschaftsgeschichte (1800-1945). 
Arco, Wupperta l 2006, 218 S. 

Di e Fachgeschicht e der Germanistik , in Deutschlan d un d Österreic h scho n länger 
ein Them a neuere r Forschungen , gelangt nu n auch in der Tschechische n Republi k in 
den Mittelpunk t des Interesses . Davo n zeugen ein erster Tagungsban d un d eine Dis -
sertation , beide entstande n im Umfel d eines Forschungsprojekte s der Prage r Ger -
manistik . 

In ihre r Monografi e betrachte t Lenk a Vodrážková-Pokorn á die Entwicklun g der 
Prage r Germanisti k an den beiden Philosophische n Fakultäte n nac h der Teilun g der 
Prage r Universitä t 1882. Ausgehend von einem biografischen Ansatz näher t sich die 
Verfasserin dem Fac h über seine Repräsentante n un d dere n Forschunge n zur deut -
schen Sprach e un d Literatur . Ein e zeitlich e un d quantitativ e Begrenzun g des erst 
1849 gegründete n Fache s erfolgt mit der Betrachtun g der ach t vor 1900 berufene n 
Germanisten , die überwiegen d in Pra g täti g waren : Johan n Kelle, Han s Lambel , 
August Sauer un d Adolf Hauffe n aus der Prage r „deutschen " Germanistik , Václav 
Emanue l Mourek , Arnošt Vilém Kraus , Jan Křeč í un d Josef Jank o aus der „tsche -
chischen " Germanistik . 

Nac h einer allgemeinen , kompilatorische n Betrachtun g des Verhältnisse s von 
Natio n un d Sprach e vor allem auf der Basis der Arbeiten von Mirosla v Hroc h (dere n 
Kenntni s ma n eigentlic h voraussetze n darf) erfolgt im zweiten Teil eine Periodisie -
run g der Universitätsgeschichte , einsetzen d mit Kar l Heinric h Seibt, der ab 1764 
Lehrveranstaltunge n in deutsche r Sprach e anbot . Nac h einem Dekre t des Prage r 
Gubernium s von 1784 wurde das Lateinisch e als Lehrsprach e zunehmen d durc h das 
Deutsch e ersetzt , bis dan n im Jah r 1848 beide Landessprache n offizielle Unterrichts -
sprache n der Prage r Universitä t wurden . Insbesonder e mit Beginn der 1860er Jahr e 
entwickelt e sich ein verstärkte r Kamp f um die Prage r Universität , wobei die Positio -
nen von der Forderun g nac h eine r Utraquisierun g der bestehende n Institutio n über 
die nac h eine r Gründun g einer neue n tschechische n Universitä t bis hin zu der Ide e 
einer Teilun g reichte n (S.38) , die letztlic h im April 1881 auf Allerhöchst e Kaiserlich e 
Entschließun g hin auch verwirklicht wurde . Lässt sich also die Vorgeschicht e der 
Prage r Germanisti k ohn e weiteres mit K. H . Seibt un d August Gottlie b Meissne r in 
Verbindun g bringen , mit dene n die Entwicklun g des Prage r Lehrstuhl s für Schön e 
Wissenschafte n verknüpf t ist? Auch Mila n Tvrdík stellt in seinem Beitra g über die 
„Vorläufe r der Lehrstühl e der Nationalphilologien " (S. 17-43 in dem zweiten hier 
besprochene n Band ) zu Rech t die Frag e nac h der Kontinuitä t zwischen diesen „Vor-
läufern " un d dem erst nac h 1848 institutionalisierte n Fach . 

De r Beginn des Fache s Germanisti k in Pra g ist mit der Berufun g Kar l August 
Hahn s am 28. Oktobe r 1849 markiert , welcher aber kurz darau f nac h Wien wechselte . 
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Nach einer Interimszeit gelangt Johann Nepomuk Kelle auf den Lehrstuhl für 
Deutsche Philologie. Lenka Vodrážková-Pokorná betrachtet die Zeit vor 1850 als 
EtabÜerungsphase, die 1850er Jahre dann als KonsoÜdierungsphase, auf die mit der 
Ausbildung von Deutschlehrern an höheren Schulen eine Integrationsphase des 
Faches Deutsche Philologie in den 1860ern folgt, die in der Gründung eines Semi-
nars für Deutsche Philologie 1874 gipfelt. Nach der Teilung der Universität in zwei 
nach dem Universitätsgesetz selbstständige Institutionen verfügte die deutsche zwar 
über den größeren Teil der Einrichtungen, hatte aber dennoch Standortnachteile, da 
Prag oft als Zwischenstation vor einem Ruf nach Wien oder an eine reichsdeutsche 
Universität genutzt wurde. 

Für die Phase der Trennung konstatiert Vodrážková-Pokorná eine starke Rück-
bindung der beiden Universitäten an die jeweiligen nationalen Programme, die somit 
vielfältigen außerwissenschaftlichen Einflüssen ausgesetzt waren. 
Die seit der Teilung rasch anwachsende Entfremdung zwischen der tschechischen und der 
deutschen Universität zeigte an, dass die organisatorische Trennung der geistigen folgte, und 
dass die Situation an der Hochschule damit dem Trend der Gesamtentwicklung des politisch-
gesellschaftlichen Lebens in den böhmischen Ländern entsprach. (S. 73) 

Für die Zeit ab den 1880ern konstatiert die Verfasserin eine Stabilisierung der 
Deutschen Philologie und eine endgültige institutionelle und professionelle Etablie-
rung des Faches mit einer weiteren Spezialisierung, der Trennung in eine ältere und 
neuere Abteilung, einer Trennung der Literatur- und Sprachwissenschaft und der 
Errichtung der Volkskunde als viertes Fach. Parallel dazu konstituierte sich eine 
tschechische Germanistik, wobei sich die Lehrinhalte offenbar nicht allzu sehr von-
einander unterschieden, •wohl aber das Selbstverständnis der jeweiligen Fachgelehr-
ten. Den deutschen ging es um die „Bestimmung des eigenen spezifischen volkskul-
turellen Standortes" und um die Erhellung der „Wurzeln der eigenen nationalen 
Existenz der Deutschböhmen" bzw. deren „Widerspiegelung in Literatur, bildender 
Kunst und Musik" (S. 96), während die tschechische Germanistik die •wechselseiti-
gen historisch-kulturellen Beziehungen zwischen Deutschen und Tschechen in den 
Blick nahm. Letztlich erkennt man aber in der „erklärenden Beschreibung volks-
kundlicher Verhältnisse" (S. 96) in den böhmischen Ländern ein gemeinsames Ziel. 

Vodrážková-Pokorná wendet sich dann dem kulturell-gesellschaftlichen und dem 
wissenschaftlichen Wirken der bereits erwähnten Repräsentanten zu. So erscheint 
August Sauer als ein vehementer Verfechter der deutschen Universität in Prag in einer 
Zeit, in der über eine Verlagerung in das deutsche Siedlungsgebiet nach Reichenberg 
(Liberec) nachgedacht wird. Mit der „Deutschen Arbeit" begründet er zudem eine 
wichtige Zeitschrift zur Dokumentation deutschböhmischer Kulturleistungen, mit 
dem „Euphorion" ein bis heute existierendes zentrales Periodikum der Germanistik. 

In diesem Teil des Buches erweist sich die Unkenntnis neuerer Arbeiten als nach-
teilig, die in Prag zudem leicht zugänglich gewesen wären, da sie zum Teil im 
Germanistischen Jahrbuch „brücken" erschienen sind: neben Studien zur Deutschen 
Arbeit1 auch solche zur „Germanoslavica", bei der Vodrážková-Pokorná zwar 

Köpplova, Petra: Die Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Lite-
ratur in Böhmen und die Deutsche Arbeit. In: brücken NF 8 (2000) 143-178. 
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Literatu r zur Gründungsphase , nich t aber zu dere n End e zur Kenntni s nimm t 
(S.255). 2 Ebenfall s ist es unverständlich , wieso die grundlegend e Arbeit von 
Wolfgang Adam zum „Euphorion " keine Berücksichtigun g findet. 3 

Im weiteren Verlauf der Arbeit erhäl t man den n auch eher eine deskriptive 
Auflistung der Arbeiten zur alt-  un d mittelhochdeutsche n Literatur , zur österrei -
chische n Literaturgeschicht e im 19. Jahrhunder t (hie r vor allem Sauer s Editione n 
von Grillparze r un d Stifter) , zur deutsche n Literaturgeschicht e des 18. Jahrhunderts , 
zur vergleichende n Grammati k der germanische n Sprachen , zur österreichische n 
Mundartforschun g sowie allgemein zu Beiträgen zur Erforschun g der deutsche n 
Sprach e un d Literatu r in den böhmische n Länder n angefangen bei den Hand -
schriften über „Goeth e in Böhmen " un d ander e Autore n in Böhme n bis hin zu 
Frage n der deutschböhmische n Volkskunde . An diesen weitgehen d faktografische n 
Teil schließ t sich eine Bestandsaufnahm e der tschechische n Germanisti k an. Ori -
ginäre Forschungsgebiet e waren hier die Synta x des Gotischen , die vergleichend e 
Lautlehr e der germanische n Sprachen , ferner Beiträge zur Erforschun g der deut -
schen Sprach e un d Literatu r in den böhmische n Länder n (Handschriftenanalysen , 
mittelhochdeutsch e Literatu r in Böhmen , wechselseitige Beziehunge n zwischen 
deutsche r un d tschechische r Literatu r un d germanisch-slawisch e Einflüsse) . Bei den 
wechselseitigen Beziehunge n werden die Arbeiten zur vergleichende n Stoffanalyse 
un d zur Rezeptio n böhmische r Geschicht e von Arnošt Krau s sowie Krejčís Ar-
beiten zu Wallenstein hervorgehoben . Hinz u kame n die tschechisch e Goethe-For -
schun g sowie Studie n zu den Prage r Periodik a zwischen 1770 un d 1774. Ausgeblen-
det bleibt leider das End e der beiden Germanistike n mit den Jahre n 1939 un d 1945, 
beides Daten , die sich durchau s als Zäsu r (nac h 1882) anbieten . 

Auch der Konferenzban d näher t sich dem Them a Germanisti k in den böhmische n 
Länder n aus einer biografischen Perspektive , in diesem Fal l erweiter t um zwei 
Beiträge zur Brünne r Germanisti k (von Zdeně k Masaří k zu Antoní n Beer un d 
Zdeně k Leopol d Zatoči l un d Jiří Muza r über die literaturwissenschaftlich e Ger -
manisti k 1919-1945) , um einen zur Mediävisti k (von Václav Bok zu Wendeli n Toi-
scher ) sowie zur Didakti k (Eva Berglová über Emanue l Moure k un d Arnošt Vilém 
Kraus) . Hinz u komme n nebe n dem bereit s erwähnte n Einführungstex t von Mila n 
Tvrdík ein Beitra g zu Moure k von Alena Šimečkov á un d ein zu großen Teilen 
wörtliche r Wiederabdruc k des Kapitel s 4.3 aus der Dissertatio n von Vodrážková -
Pokorn á -  ma n ha t •woh l vergessen, dies kenntlic h zu machen ! Ergänz t werden die 
Beiträge um bio- un d bibliografische Portrait s der behandelte n Fachvertreter . 

Wie die Monografi e versteh t sich auch der Sammelban d eher als eine Bestands -
aufnahme , •womi t gleichwoh l eine •wichtig e Basis für •weiterführend e Studie n gelegt 
wird, die den Rezensente n zu eine r Reih e von Fragen , eine weiterführend e Fach -
geschicht e betreffend , ermuntern : 

Die s betrifft zunächs t den Stellenwer t der akademische n Arbeiten der hier vorge-
stellten Germaniste n im weiteren Fachdiskurs . Welche Rolle im Sinn e eine r fach-

Ehlers, Klaas-Hinrich : Agonie und Nachlebe n einer deutsch-tschechische n Zeitschrift . Do -
kument e zum End e der Germanoslavic a aus den Jahre n 1932 bis 1942. In : Ebenda 179-222. 
Adam,  Wolfgang: Einhunder t Jahre Euphorion . Wissenschaftsgeschicht e im Spiegel einer 
germanistische n Fachzeitschrift . In : Euphorio n 88 (1995) H . 1, 1-72. 
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liehen Verankerung spielt z.B. das Thema „Goethe in Böhmen" in der Goethe-
forschung? Wie wird man in der Germanistischen Fachwelt wahrgenommen? 
Welche Beziehungen, z.B. über Konferenzen, Rezensionen etc. bestanden zu Fach-
kollegen in Österreich und im Reich? Daran anknüpfend wäre die Frage wichtig, 
welche Rolle dem Fach Germanistik in den jeweiügen Fakultäten zukam. Hier 
könnte sich eine Bandbreite von einer Leitdisziplin auch im nationalen Verständnis 
an der deutschen Universität zu einer Fremdsprachenphilologie unter anderen an 
der tschechischen ergeben. Was waren dann die Beweggründe, neben einer deut-
schen Germanistik auch eine tschechische zu begründen? Welche wissenschaftspoli-
tischen Diskussionen begleiteten diesen Prozess? Wie sahen die administrativen und 
wissenschaftspolitischen EntScheidungsprozesse aus, die zur Gründung führten? 
Wie lässt sich ein Zusammenhang herstellen zwischen der Einrichtung eines Lehr-
stuhls für Schöne Wissenschaften und - so die These bei Tvrdík und Vodrážková-
Pokorná - der erst wesentlich später gegründeten Germanistik? Inwiefern nahmen 
die späteren Germanisten Bezug auf Fachvertreter wie Seibt, Meissner und Meinen 
bzw. inwieweit wurde schon um 1800 die spätere Disziplin antizipiert? Welche in-
haltlichen Konzeptionen lagen den von Germanisten angestoßenen Großprojekten, 
z.B. Zeitschriften wie „Deutsche Arbeit", „Germanoslavica", „Euphorion" oder 
Editionen wie einer Bibliothek deutscher Schriftsteller aus Böhmen, zugrunde? 
Welche Rolle spielte die Finanzierung der Institute, welche Forschungsgelder konn-
ten eingeworben werden? Wie war es um die Fachkompetenz z.B. bei der Ein-
werbung von Drittmitteln, bei Auftragsforschung, bei Konferenzen bestellt? Welche 
Prozesse der Rezeption und Wirkung der Prager Germanistiken bzw. ihrer For-
schungen lassen sich nachweisen? Wie verlief die Durchsetzung der wissenschaft-
lichen Argumentation und wie wurde diese in übergreifende Fach- und Schul-
diskurse integriert? 

Über Fragen •wie diese müssten die Studien zur Prager Germanistik letztlich zu 
einer Verschränkung von Rezeptionsgeschichte mit der Historiografie wissenschaft-
licher Kommunikation gelangen, über die sich eine Wissenschaftsgeschichte als 
Kulturgeschichte mit mitteleuropäischer Dimension ergeben könnte. 

Weimar Steffen Höhne 

Lohmann, Nina: Wilhelm Wostry und die „sudetendeutsche" Geschichtsschreibung 
bis 1938. 
In: Acta Universitatis Carolinae - Historia Universitatis Carolinae Pragensis 44 (2004) Praha 
2006, 45-145. 
Dies.: „Eingedenk der Väter, unerschütterlich treu unserem Volke!": Der Verein für 
Geschichte der Deutschen in den Sudetenländern im Protektorat Böhmen und 
Mähren. 
In: Neutatz, DietmarIZimmermann, Volker (Hgg.): Die Deutschen und das östliche Europa. 
Aspekte einer vielfältigen Beziehungsgeschichte. Festschrift für Detlef Brandes zum 65. Ge-
burtstag. Klartext Verlag, Essen 2006, 25-46. 

Beide fast gleichzeitig erschienenen Aufsätze von Nina Lohmann gehen auf eine bei 
Detlef Brandes erstellte Magisterarbeit zurück. Lohmann versucht, den bis zur 
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Prage r Tagun g „Di e deutsch e Mediävisti k in den böhmische n Länder n bis zum Jahr e 
1945" (2004) wissenschaftsgeschichtlic h wenig beachtete n Historike r Wilhelm 
Wostry (1877-1951 ) biografisch zu fassen un d seine Werke un d Tätigkeite n im histo -
rischen Kontex t wie auch im Verhältni s zum „Verein für Geschicht e der Deutsche n 
in Böhme n [später : in den Sudetenländern] " (VGDB , VGDS ) zu beurteilen . Di e 
Magisterarbei t wurde in einem tschechische n Publikationsorga n auf Deutsc h un d 
offensichtlic h nahez u ohn e Kürzunge n auf 100 Seiten veröffentlich t (A). Fortgelas -
sen wurde nu r ein Auszug, der überarbeite t als Festschriftbeitra g erschie n (B). 

Vor allem die Publikatio n in Tschechie n verdien t Aufmerksamkeit , lässt sie doc h 
auf einen gewichtigen Beitra g zu einem in der tschechische n Forschun g vieldis-
kutierte n Them a ode r gar auf die Beseitigun g eines Forschungsdesiderat s hoffen . 
Zude m ha t die wissenschaftsgeschichtlich e Auseinandersetzun g mit der deutsche n 
geschichtliche n Wissensproduktio n in Böhme n bzw. der ČSR vor 1945 derzei t Hoch -
konjunktur . Ein e grundlegend e Arbeit zur wichtigsten außeruniversitäre n Institu -
tion dieser Wissensproduktion , dem VGDB , fehlt jedoch noch . Di e Veröffent-
lichun g entsprechende r Forschungsergebniss e ist dahe r wünschenswert . Fraglic h ist 
allerdings , ob das in der geschehene n Weise erfolgen sollte. 

So fällt auf, dass bei der Drucklegun g der Magisterarbei t Texteile beibehalte n wur-
den , die wegen ihres Charakter s als einleitend e Kapite l nich t veröffentlich t gehören . 
Es handel t sich um die Seiten 46 bis 78, wenn nich t gar bis 85. Hie r präsentier t 
Lohman n eine fast ausschließlic h auf deutschsprachiger , darunte r mehrheitlic h deut -
scher Literatu r (vor allem Haral d Bachmann , Rudol f Jaworski, Pavel Kolář , Han s 
Lemberg , Michae l Neumüller ) erstellt e breit e Einführun g ins Them a mit etliche n 
Zitaten , aber keine nennenswerte n selbstständige n Ergebnisse („Aufba u der Arbeit", 
„Literatu r un d Forschungsstand" , „Quellen" , allgemeinhistorisch e Kapite l 'wie 
„Nac h dem Zusammenbruc h .Kakaniens' " [sie] usw.). Un d auch im weiteren Verlauf 
referier t Lohman n viele Autore n ergiebig ode r bringt unerheblich e Detail s wie etwa 
kurze Angaben zu Historiker n wie Theodo r Mayer , Han s Hirsc h u. a., die in der 
Fachdiskussio n hinlänglic h bekann t sind. Da s alles soll in eine r Magisterarbei t 'wis-
senschaftlich e Arbeitsweise demonstrieren , ist jedoch mit 'wenigen Ausnahme n ohn e 
Interess e für ein Fachpublikum , das ausführlic h mit Altbekannte m konfrontier t 
wird, vor allem auch 'weil sich Lohman n entsprechen d ihre r Literaturvorlage n eng 
an die Perspektiv e un d Begrifflichkeit der deutsche n Forschun g hält . Gewisser 
Problem e dieses Vorgehen s war sie sich bewusst, wenn sie mitteilt : „Dies e [Dar -
stellun g bestimmte r Themen ] stütz t sich lediglich auf die Auswertun g der deutsch -
sprachige n Fachliteratur , dere n Ergebnisse sicherlic h angreifbar sind, zuma l die mei-
sten Arbeiten bereit s vor geraume r Zei t verfasst •wurden. " (A S. 49). 

Bei Lohmann s Hinwei s auf Wostrys Nachläss e überrasch t die Feststellung : 
„Interessan t sind lediglich die Materialie n zu Wostrys öffentliche r Tätigkei t sowie 
einige [sie] Schriftstück e der Korrespondenz. " (A S. 55). Immerhi n beabsichtig e sie, 
„Lebe n un d Wirken Wilhelm Wostrys im Kontex t der sudetendeutsche n Ge -
schichtswissenschaft " in den Mittelpunk t zu stellen (A S. 49). Erfreulicherweis e geht 
Lohman n auf die Lehrtätigkei t Wostrys ein, die sie als verhältnismäßi g unpoli -
tisch charakterisiert . Unte r den von Wostry betreute n Dissertationstheme n sind ihr 
jedoch die zwei extrem nationalsozialistisc h un d rassistisch ausgerichtete n Werke 
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von Gerd a Gierac h un d Wolfgang Wolfram von Wolma r in ihre r Tragweite entgan -
gen. 

Ab Seite 85 gelangt Lohman n zu ihre m Kernthem a „Wilhel m Wostry un d die 
sudetendeutsch e Geschichtsschreibung" , un d hier betrit t sie wesentlich festeren 
Bode n un d verarbeite t viel unpublizierte s un d unbekannte s Archivmaterial . 
Interessan t ist ihre Aussage zu Wostrys Habilitation : Er promoviert e 1904 mit einer 
Arbeit über Köni g Albrech t IL , die er erweiter t 1906/0 7 drucke n lassen konnte . 
Und : „Dies e Schrift [...] reicht e er im Jun i 1912 [...] als Habilitationsschrif t ein. " (A 
S. 89-91) . Da s war durchau s ungewöhnlic h un d wäre eine ausführlicher e Darstellun g 
wert gewesen. Auch im weiteren Verlauf ihre r Arbeit weiß Lohman n viel Neue s 
zu berichten , etwa über Wostrys Tätigkeite n währen d seiner langen Kriegsgefan-
genschaft in Russlan d (A S. 92) ode r über die vorgesehene , aber nich t stattgefun -
den e Wahl Wostrys zum Universitätsrekto r für das Studienjah r 1938/39 , wobei auch 
politisch e Moment e von Belang waren (A S. 99). Zu Wostrys bis 1938/3 9 mehrmal s 
formulierte n Gedanke n eine r friedlichen , auf gegenseitigem Respek t zwischen 
Tscheche n un d Deutsche n beruhende n nationale n Integratio n in der ČSR gehör t 
eine zitiert e (A S. 110), bisher kaum bekannt e Stelle aus einem „Hochschulführer " 
von 1936/37 . Von Interess e ist das Materia l zur Verlagsproblematik : Bisher war nich t 
allgemein bekannt , dass Vertrete r des „Volk un d Reic h Verlags" bereit s 1942 nac h 
der „Zeitschrif t für Sudetendeutsch e Geschichte " (ZSG ) griffen, um diese dem SS-
Imperiu m im Protektora t einzuverleiben , un d dass der (anscheinend ) allgegenwär-
tige Han s Joachi m Beyer in die konzeptionell e Ausrichtun g der ZS G involviert wer-
den wollte (A S. 122-124) . Wertvoll ist der Versuch, die Rolle Wostrys im Verein 
schärfer zu fassen, wozu die Autori n aber stichhaltig e Archivalien nich t auffinden 
konnte . Ein e richtig e Analyse der Vereinstätigkei t un d -publikatione n un d der dami t 
zusammenhängende n Geschichtskonzept e wird insgesamt nich t geboten , was weiter-
hin eine r größere n Studi e vorbehalte n bleibt . 

Nich t durchgehen d überzeugen d sind die Passagen , in dene n die Autori n ver-
sucht , Wostry •wissenschaftsgeschichtlic h zu positionieren . Hie r mach t sich bemerk -
bar, dass sie •wede r mit der damalige n Produktio n der böhmisch-deutsche n bzw. 
sudetendeutschen , der österreichische n ode r der reichsdeutsche n noc h der tschechi -
schen Historike r aus erster Han d vertrau t ist un d anhan d der Sekundärliteratu r -
nich t imme r sicher -  operiert . Dami t geht der undifferenziert e Gebrauc h zentrale r 
Begriffe einhe r („Geschichtsschreibung " un d ,,-forschung" , „Geschichtswissenschaf t 
un d „Historiographie" , „Landesgeschichte" , „Ostforschung" , „Volksgeschichte " 
usw.), un d dementsprechen d sind die Ergebnisse stellenweise weder zielführen d 
noc h neu . O b beispielsweise die Qualifikatio n der Festschrif t für Wostry „Heima t 
un d Volk. Forschungsbeiträg e zur sudetendeutsche n Geschichte " (1937) als „Aus-
druc k einer moderne n interdisziplinäre n Landesgeschichte " (A. S. 107) haltba r ist, 
wage ich zu bezweifeln. 

Di e Publikatio n von Beiträgen verschiedene r Diszipline n an einem Or t bedeute t 
bekanntlic h noc h lange nich t modern e „Interdiszipünarität" . In dem Beitra g zur 
Festschrif t postulier t Lohman n ebenfalls: „I m Zuge einer noc h zu leistende n Ein -
ordnun g der sudetendeutsche n Geschichtsschreibun g in die deutsch e Ostforschun g 
wird auch die Rolle des Vereins für Geschicht e der Deutsche n in den Sudetenländer n 
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genauer untersucht werden müssen." (B S. 46). Vor dieser „Einordnung" sollte aber 
gefragt werden, ob, und wenn ja, seit wann die sudetendeutsche Geschichts-
forschung unter dem Dach „der deutschen Ostforschung" zu platzieren ist, was 
nämlich a priori nicht der Fall sein muss. 

Lohmann verfährt wenig umsichtig mit zeitgenössischen Begriffen, wenn sie etwa 
„Rassenforschung", „Volkstumskampf" (mit oder ohne „sudetendeutscher") oder 
„Sudetendeutschtum" und sogar „Volksgemeinschaft" nicht in Anführungszeichen 
setzt oder zur Vielfältigkeit deutscher Vereine nach 1918 tatsächlich postuliert: 
„Einmal mehr offenbarte sich hier die starke Zersplitterung und Differenzierung des 
Sudetendeutschtums, das von innen heraus offenbar schwer als geschlossene Volks-
gemeinschaft zu organisieren war." (A S. 65). Abgesehen davon, dass mit historisch 
schwer belasteten Begriffen völlig unvoreingenommen operiert wird, entsteht der 
Eindruck, dass die Verwirklichung einer „geschlossenen Volksgemeinschaft" mög-
lich war oder ist, was an modernen soziologischen Erklärungen von Gesellschaften 
bzw. Gruppen völlig vorbei geht und im Rahmen alter nationalistischer Vorstel-
lungen verbleibt. 

Der Festschriftbeitrag ergänzt die tschechische Publikation und ist weitaus besser 
gelungen, da sich Lohmann auf ein begrenztes Thema konzentriert und neue Er-
gebnisse beisteuert. Der VGDS wird unter Verweis auf seine Mitgliederstatistik, 
Publikationen, Netzwerke, Verbindungen zur Politik usw. beschrieben. Auch die 
Finanzen werden angeführt; hier wäre bei der Nennung der Geldgeber von Interesse 
gewesen, aus welchen Ressourcen die Gelder eigentlich kamen. 

Fazit: Die Veröffentlichung der Magisterarbeit ist wenig geglückt. Das heißt nicht, 
dass Lohmann keine nennenswerten Forschungsergebnisse bietet. Diese sind zwei-
fellos vorhanden und hätten, wie der Festschriftbeitrag, konzentriert als einzelne 
Aufsätze publiziert gehört. Das geht jedoch weniger auf das Konto der Autorin, die 
mit viel Arbeitsaufwand Quellen gesichtet hat, sondern hätte vom Betreuer der Ar-
beit und vom Herausgeber der Druckversion bedacht •werden sollen. 

Wien Karel Hruza 

Hoffmann, Camill: Politický deník 1932-1939. (Übersetzung der Originalausgabe: 
Hoffmann, Camill: Politisches Tagebuch 1932-1939. Klagenfurt 1995.) 
Pražská edice, Praha 2006, 239 S. 
Camill Hoffmann (1878-1944), böhmischer Jude, deutschsprachiger Dichter und 
tschechoslowakischer Diplomat, hat mit seinem „Politischen Tagebuch 1932-1939" 
ein beeindruckendes Zeitzeugnis der deutsch-tschechischen Beziehungen in den 
1930er Jahren hinterlassen. Nach 14 Jahren, die der aus Westböhmen stammende 
Journalist in Wien und Dresden verbracht hatte, kehrte er Ende 1918 nach Prag 
zurück. Hier sollte Hoffmann, von Tomáš Garrigue Masaryk persönlich beauftragt, 
die Herausgabe einer deutschsprachigen regierungsnahen Tageszeitung vorbereiten, 
nicht zuletzt, um den konfliktträchtigen Beziehungen zwischen Deutschen und 
Tschechen entgegenzuwirken. Masaryk hatte seinen Landsmann, den Redakteur der 
ünksüberalen „Zeit", bereits als Abgeordneter des österreichischen Reichsrates in 
Wien kennen und schätzen gelernt. Statt jedoch wie vorgesehen den Posten des 
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Chefredakteurs der neu gegründeten „Prager Presse" anzutreten, bat Hoffmann 
darum, die Funktion des Presseattaches an der Tschechoslowakischen Botschaft in 
Berlin übernehmen zu dürfen. Masaryk, und auf dessen Anraten auch der erste 
Außenminister Beneš, entsprachen dem Wunsch des Dichter-Journalisten. 

Die Beweggründe, die Hoffmann veranlassten, seine erfolgreiche Tätigkeit als 
Feuilletonredakteur und Dichter zugunsten der Diplomatie aufzugeben, werden be-
reits nach der Lektüre seiner ersten Tagebuchnotizen deutlich: Hoffmann ist ein en-
gagierter Begleiter der Zeitläufte, er verfügt über Eigenschaften, die es ihm wie kaum 
einem anderen ermöglichen, an Informationen aus erster Hand zu kommen. Er ist 
kontaktfreudig und hat nicht nur einen weiten Freundes- und Bekanntenkreis, der 
ihm überall die Türen öffnet, sondern versteht es auch, auf der Seite der „Gegner" -
so etwa im Auswärtigen Amt des Dritten Reichs - Gesprächspartner zu finden. 

Sein vorrangiges Motiv für den Wechsel nach Berlin, um die junge Tschecho-
slowakische Republik - „seine" Republik - als Diplomat zu repräsentieren, macht 
das folgende Zitat deutlich: 
Es gehört nicht viel politischer Witz zu der Erkenntnis, daß der Bestand der Tschechoslowakei 
in Mitteleuropa heute die einzige Gewähr bietet gegen eine Restauration, in der sich die 
schwärzesten Mächte Ungarns, Bayerns und Oesterreichs nach dem Gesetz der Affinität 
unaufhaltsam vereinigen und der gefährlichsten klerikal-agrarischen Reaktion zum Triumph 
verhelfen würden. Die Tschechen sind nun einmal in diesem Erdenwinkel die Träger der repu-
blikanischen Idee par excellence und leider gewiß nicht im gleichen Grade die Deutschen [...]. 
(Politický deník S. 17 bzw. Politisches Tagebuch S. 16) 

Für Hoffmann ist es Masaryk, der als erster Mann im Staate diese „republikani-
sche Idee" in herausragender Weise verkörpert. Daher übersetzt er Masaryks „Welt-
revolution" ebenso wie Capeks „Gespräche mit T. G.M." ins Deutsche. Wie dem 
Tagebuch zu entnehmen ist, findet der zur Zeit Österreich-Ungarns in Wien ent-
standene Gedankenaustausch zwischen dem Journalisten Hoffmann und dem Sozio-
logieprofessor Masaryk eine Fortsetzung in gleichem Geist zwischen dem Diplo-
maten Hoffmann und seinem Außenminister Beneš. 

Als der Verfasser 1932 begann, sein Tagebuch zu führen, konnte er bereits auf eine 
zwölfjährige Erfahrung als Diplomat und auf eine genaue Kenntnis des politischen 
und kulturellen Milieus der Hauptstadt zurückgreifen. Zum Ende seiner Berliner 
„Amtszeit" im Januar 1939 hat sich die Stadt dramatisch verändert: Repression und 
Verfolgung sind allgegenwärtig, antisemitische Exzesse nehmen zu, die Tschecho-
slowakei ist durch das nationalsozialistische Deutschland in ihrer Existenz bedroht. 
Das bleibt nicht ohne Folgen auf den Alltag der Familie Hoffmanns. In der zweiten 
Jahreshälfte 1938, insbesondere nach dem Münchner Abkommen, thematisiert 
Hoffmann, dessen Aufzeichnungen bis dahin klar von politischen Themen domi-
niert waren, die persönlichen Sorgen um seine Zukunft - zunächst noch in Berlin, 
dann nach seiner Abberufung zum 31. Januar 1939 in Prag. Kurz zuvor war es ihm 
noch gelungen, das bis dahin halbwegs fertig gestellte Manuskript des Tagebuches 
seiner Tochter nach England zu schicken - einige Lücken in den Aufzeichnungen 
können jedoch nicht mehr ergänzt werden. 

Trotz des Drängens seiner Kinder, so schnell wie möglich auszuwandern, und ob-
wohl er über zahlreiche Kontakte im Westen verfügt, versäumt es Hoffmann, seine 
Emigration energisch voranzutreiben. Mit Kriegsausbruch werden die Grenzen 
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geschlossen, das Ehepaar Hoffmann muss im „Protektorat" bleiben. 1942 werden 
der 64-jährige Camill Hoffmann und seine fünf Jahre jüngere Frau Irma nach 
Theresienstadt deportiert und Ende Oktober 1944 mit dem allerletzten Auschwitz-
Transport aus dem Getto nach Auschwitz verschleppt, wo sie in den Gaskammern 
umgebracht werden. 

Auch die tschechische Version des „PoÜtischen Tagebuchs" enthält das sehr infor-
mative Vorwort von Dieter Sudhoff, dem Herausgeber der deutschen Erstausgabe. 
Hier wird Hoffmanns Biografie ausführlich dargestellt. Alena Bláhová hat die im 
Text enthaltenen eindrucksvollen Verse, die aus der Zeit vor Berlin stammen, für die 
tschechische Ausgabe hervorragend übertragen. Ergänzt wurde die tschechische 
Ausgabe zudem um ein „ein Wort über den Autor", verfasst von dem tschechisch-
jüdischen Schriftsteller und späteren israelischen Diplomaten Viktor Fischl (Avigdor 
Dagan), der vor allem die Bedeutung Hoffmanns für die „tschechisch-deutsch-jüdi-
sche Symbiose" hervorhebt. 

Hoffmanns Tagebucheintragungen betreffen in erster Linie die politische Ent-
wicklung in Deutschland, außerdem die innenpolitische Lage in der Tschechoslowa-
kei, insbesondere die tschechisch-(sudeten)deutschen Beziehungen. Dass die Tage-
bucheintragungen nicht regelmäßig erfolgen und dadurch wichtige Ereignisse erst 
nachträglich oder überhaupt nicht zur Sprache kommen, ist wohl mit den schwieri-
gen Arbeits- und Lebensbedingungen des Verfassers zu erklären. 

Hoffmanns Chronik zeichnet sich durch eine sachliche, auf große Worte verzich-
tende Wiedergabe seiner in Gesprächen und Beobachtungen gewonnenen Erkennt-
nisse aus. Obwohl der Autor seine eigene Rolle weitgehend beiseite lässt, so schim-
mert immer wieder durch, dass er selbst als einfallsreicher Gestalter von Kontakt-
gesprächen, als erfolgreicher Vermittler bei Konflikten, als engagierter Protagonist 
der Völkerverständigung und nicht zuletzt als Befürworter eines friedfertigen Zu-
sammenlebens zwischen Tschechen und Deutschen im eigenen Land aktiv wird. Für 
die Zurückhaltung Hoffmanns hinsichtlich seiner eigenen verdienstvollen Rolle 
ist es bezeichnend, dass er in den Tagebuchnotizen nur sporadisch seine eigenen 
Hilfeleistungen bei der Emigration bedrohter deutscher Bürger in die Tschecho-
slowakei thematisiert. Fischl und Sudhoff weisen in ihren Kommentaren darauf hin, 
dass Hoffmann vielen verfolgten Gegnern des NS-Regimes, namhaften Sozial-
demokraten und Juden, behilflich war - so auch bei der Bewahrung wichtiger Manu-
skripte und Schriftstücke. 

Äußerungen Hoffmanns über sein Privatleben, über persönliche Empfindungen 
und Probleme fehlen, sieht man einmal von einigen Passagen über seine Urlaubs-
reisen ab. Diese Zurückhaltung gibt er zum Ende seiner Berliner Amtszeit auf. Sehr 
persönlichen Charakter haben vor allem die nach seiner Rückkehr in das besetzte 
Prag geschriebenen Texte, die der Herausgeber gemeinsam mit der Tochter des 
Autors erst fünf Jahrzehnte nach dessen Tod in das Buch eingefügt hat. Nun lässt 
Hoffmann seinen bitteren Empfindungen freien Lauf: Tief deprimiert berichtet er 
von der Unterdrückung seiner tschechischen Mitbürger und von der aussichtslosen 
Lage, der er als Jude ausgesetzt ist. 

Abschließend seien einige kritische Bemerkungen zur tschechischen Ausgabe des 
Tagebuchs erlaubt. Der deutsche Herausgeber hat die große Zahl von Namen, die in 
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Hoffmann s Tagebucheintragunge n genann t werden , mit kurze n Fußnote n versehen . 
In der tschechische n Editio n erscheine n diese Erläuterunge n als Endnote n jeweils 
nac h den einzelne n Kapiteln . Da s ständige Nachschlage n ist für den Leser sehr 
mühsam . Ferne r wäre es nützlic h gewesen, die im Anhan g des Original s beigefügte 
Zeittafe l der wichtigsten Ereignisse in die Prage r Ausgabe zu übernehmen , am 
besten ergänz t durc h die etwas zu kurz gekommene n Date n zur Tschechoslowakei . 
De s Weiteren hätte n in der durchau s gelungene n Übersetzun g des Tagebuch s einige 
Flüchtigkeitsfehle r vermiede n werden müssen : Beispielsweise wenn es im deutsche n 
Text im Kapite l zum Jah r 1933 heißt , Masary k sei berei t gewesen, bei den Präsi -
dentschaftswahle n 1934 erneu t zu kandidieren , währen d im tschechische n Text 
genau das Gegentei l gesagt wird (S.78) . An andere r Stelle wird im Origina l der 
„Völkisch e Beobachter " zitiert , der Beneš als „Weltbetrüger " (světový podvodník ) 
beschimpft . In s Tschechisch e übersetz t wurde dies leider fälschlicherweis e mit 
„světoobčan " (Weltbürger ) (S. 275). 

Ungeachte t dieser kritische n Anmerkunge n sei den Initiatore n der tschechische n 
Ausgabe gedankt , dass dieses Buch , das eine herausragend e Quell e für die zeitge-
schichtlich e Forschun g darstellt , nunmeh r auch in Pra g erschiene n ist. 

Bad Hombur g Jiří Kost a 

Němeček,  Jan/Nováčková,  Helena/Šťovíček,  lvan/Kuklík,  Jan (Hgg.): Českoslo-
vensko-francouzské vztahy v diplomatických jednáních (1940-1945)  [Die tschecho-
slowakisch-französischen Beziehungen in den diplomatischen Verhandlungen (1940-
1945)]. 

Karolinum , Prah a 2005, 648 S. 

Im Prage r Verlag Karolinu m ist eine umfangreich e Quelleneditio n zu den tsche -
choslowakisch-französische n diplomatische n Beziehunge n der Jahr e 1940 bis 1945 
erschienen . Diese r Band knüpf t an eine 2002 ebenfalls von Helen a Nováčkova , Jan 
Němeče k un d Ivan Šťovíček vorgelegte Quelleneditio n an, die den Zeitrau m zwi-
schen dem Auseinanderbreche n der Tschecho-Slowake i im Mär z 1939 un d der 
Anerkennun g des tschechoslowakische n Nationalkomitee s als provisorisch e Regie-
run g im JuÜ 1940 umfasst . Jan Němeče k un d Jan Kuklik , die scho n mehrer e ver-
dienstvoll e Studie n zur tschechoslowakische n Politi k währen d des Zweite n Welt-
krieges vorgelegt haben , zählen mittlerweil e zu den führende n tschechische n Histo -
rikern auf diesem Themengebiet . 

In meh r als 300 Dokumente n präsentier t die neu e Editio n die Entwicklun g der 
politisch-diplomatische n Beziehunge n zwischen der französische n un d der tsche -
choslowakische n politische n Vertretung . De n größte n Teil der ausgewählte n Doku -
ment e mache n Bericht e un d Notize n tschechoslowakische r Diplomate n über 
Verhandlunge n mit ihre n französische n Partner n un d über Grundsatzrede n Charle s 
Genera l de Gaulle s un d Präsiden t Edvar d Benešs aus. Ein thematische r Nebenstran g 
ist mit Dokumente n zur Geschicht e des tschechoslowakische n Konsulat s in Mar -
seille un d dessen Engagemen t für tschechoslowakisch e Bürger gelegt, die es währen d 
des Krieges nac h Südfrankreic h verschlagen hatte . 
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De r Zeitabschnitt , um den es in dem neue n Band geht, beginn t im Juli 1940 in 
London : Hie r hatte n zahlreich e europäisch e Regierungen , einschließlic h der tsche -
choslowakischen , Zufluch t vor den nationalsozialistische n Aggressoren gefunden . 
Di e tschechoslowakisch e Exilregierun g wurde gleich zu Beginn ihre r Londone r Zei t 
offiziell von Großbritannie n anerkannt . Dami t hatt e sie eine bessere Positio n als die 
französisch e Emigratio n um de Gaulle , die lange für den vorsichtigen Umgan g der 
Alliierten mit der Vichy-Regierun g bezahle n musste . So wurde n die Politike r aus der 
Tschechoslowakei , die rasch Kontak t zu den Franzose n aufnahmen , zu willkomme -
nen Dolmetscher n französische r Interesse n bei den „Große n Drei" . Vor allem Beneš 
bezeichnet e sich gerne als de Gaulle s Fürspreche r un d strich vor seinen französi -
schen Partner n seine Rolle bei der Durchsetzun g französische r Anliegen heraus , ob 
währen d seiner Verhandlunge n mit dem amerikanische n Präsidente n F. D . Roosevel t 
ode r seines Besuche s in Moska u im Dezembe r 1943. 

De n Beziehunge n zwischen der tschechoslowakische n un d der französische n Exil-
führun g stan d nicht s im Wege: De r Kreis um de Gaull e bestan d aus Gegner n des 
Münchne r Abkommen s un d war daru m bemüht , die Angelegenheit , die vor allem 
Beneš bei praktisc h jeder sich bietende n Gelegenhei t ansprach , aus der Welt zu 
schaffen. Folglic h musste n sich die Tschechoslowake n nich t vor Kämpfe n fürchten , 
wie sie sich de Gaull e zum Beispiel mit dem britische n Premie r Winsto n Churchil l 
lieferte. Als Vorteil erwies sich für die tschechoslowakisch e Exilführun g auch das 
Wirken von Mauric e Dejean , dem Kommissa r für auswärtige Angelegenheite n beim 
französische n Nationalausschuss , der bis Herbs t 1942 der wichtigste Ansprech -
partne r für Beneš un d Staatsekretä r Huber t Ripk a war. De r später e tschechoslowa -
kische Botschafte r in Paris , Jindřic h Nosek , bezeichnet e Dejea n sogar als „weiße n 
Raben " unte r den französische n Beamte n (Dok . 294), so hoc h schätzte n die tsche -
choslowakische n Diplomate n die Bedeutun g dieses Mannes , der nac h dem Krieg 
Vertrete r seines Lande s in der ČSR werden sollte. Auch aufgrun d Dejean s Bereit -
schaft gelang es, im Septembe r 1942 eine Deklaratio n zu verabschieden , die das in 
Münche n unterzeichnet e Abkomme n verwarf. Fü r die tschechoslowakisch e Seite 
war dieser Text günstiger als eine ähnlich e britisch e Verlautbarung , un d zwar auch , 
weil -  wie Huber t Ripk a in einem Zirkula r konstatiert e (Dok . 113) -  er die Möglich -
keit von Grenzkorrekture n zugunste n der Tschechoslowake i offen ließ. Allerdings 
war die französisch-tschechoslowakisch e Annäherun g - etwa in der Haltun g gegen-
über der Sowjetunio n - der polnische n Führun g ein Dor n im Auge, was im Zu -
sammenspie l mit den folgenden personelle n Veränderunge n - Dejea n wurde durc h 
Ren é Pleven ersetz t -  dazu führte , dass die Beziehunge n zwischen den Gaulliste n 
un d den Londone r Tschechoslowake n ab End e des Jahre s 1942 eher reserviert 
waren . Dennoc h zeigte sich eine gewisse Solidaritä t zwischen beiden : etwa darin , 
dass die tschechoslowakisch e Exilführun g die provisorisch e französisch e Regierun g 
am 10. Jun i 1944 als erste anerkannte . 

Bei der Durchsich t der Dokument e wird eine aufschlussreich e Leerstell e deutlich : 
In den französisch-tschechoslowakische n Gespräche n war die Frage , welche Politi k 
die Tschechoslowake i nac h dem Krieg gegenüber den Deutsche n einschlage n würde , 
überhaup t kein Thema . Währen d das britisch e Kabinet t bereit s im Juli 1942 über die 
tschechoslowakische n Aussiedlungsplän e verhandel t un d dem Prinzi p des Transfer s 
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deutsche r Minderheite n aus Ostmittel -  un d Südosteurop a nac h Deutschlan d gene-
rell zugestimm t hatte , war in der französische n Deklaratio n vom Septembe r 1942 
lediglich davon die Rede , dass dem Sicherheitsinteress e der Tschechoslowakei , ihre m 
Bedürfni s nac h territoriale r Unversehrthei t un d wirtschaftliche r Einhei t Genüg e 
geleistet werden müsse (Dok . 113). Nachde m End e 1943 Stalin für die Aussiedlung 
der Deutsche n gewonne n worde n war, kame n die tschechoslowakische n Diplo -
mate n überein , Informatione n über die Maßnahmen , die gegenüber der deutsche n 
Bevölkerun g der Tschechoslowake i geplan t waren , nich t allzu stark zu verbreite n 
(Anm . 1., Dok . 223). Französisch e Diplomate n zeigten sich zude m beunruhigt , als 
Beneš bei seinem Besuch Algiers im Janua r 1944 in einem vertrauliche n Gespräc h 
prognostizierte , das Kriegsend e werde große Massake r zwischen Deutsche n un d 
Tscheche n bringen (Dok . 216). 

Di e in dem neue n Dokumentenban d vorgelegten Quelle n erlaube n uns , einen 
andere n interessante n Themenstran g zu verfolgen, un d zwar die Entwicklun g der 
tschechoslowakische n konsularische n Vertretun g auf französische m Territoriu m 
un d der tschechoslowakische n militärische n Einheite n im nicht-besetzte n Teil 
Frankreichs . Da s Konsula t in Marseille , das nac h dem Waffenstillstandsabkomme n 
zwischen Deutschlan d un d Frankreic h als einziges offizielles tschechoslowakische s 
Amt auf französische m Gebie t verblieb, stan d tschechoslowakische n Flüchtlinge n 
zur Seite un d sichert e die Demobilisierun g tschechoslowakische r Soldate n aus dem 
Lager in Agde im August 1940 - insgesamt etwa 5000 Mann . Im Oktobe r 1940 er-
zwang das Vichy-Regim e seine Schließun g (Dok . 28). Konsu l Vladimír Vochoč 
wurde interniert , ein Minimu m an Unterstützun g für Flüchtling e konnt e in der 
Folgezei t nu r noc h die Tschechoslowakisch e Sozialfürsorge (Ústřed í československé 
sociáln í péče ) leisten . 

Di e Editio n ist ein weitere r wertvoller Mosaikstei n zum Gesamtbil d des Zweite n 
Weltkrieges -  vor allem aber ein wichtiger Beitra g zur Erforschun g der Aktivitäten 
des tschechoslowakische n Exils. Sie ist bis in die Detail s sorgfältig gearbeitet ; An-
merkungsapparat , Textbearbeitun g un d Kommentar e zeigen die große Erfahrung , 
die die Herausgebe r auf diesem Gebie t haben . Positi v hervorzuhebe n sind auch die 
englischen Zusammenfassunge n der Dokument e auf meh r als einhunder t Seiten . All 
diese Vorzüge sollen durc h die folgenden kritische n Einwände , die primä r auf nich t 
ausgeschöpft e Forschungspotential e verweisen, keinesfalls relativier t werden . 

Ein e gewisse Schwäch e der Editio n liegt in ihre r Unausgewogenheit : Da s Auto -
rentea m ha t erschöpfend e Forschunge n in tschechische n Archiven un d dami t auf 
Gebiete n durchgeführt , auf dene n es an vorangegangen e Studie n anknüpfe n konnte . 
Zude m •wurde n einige britisch e un d amerikanisch e Beständ e konsultier t (in erster 
Linie das Publi c Recor d Office in Londo n un d die Hoove r Institutio n Archives). 
Auf der Grundlag e dieser Arbeiten wurde n die Original e ode r Abschriften der 
Quelle n umfassen d un d sauber aufgeführ t un d wiedergegeben . Mi t Rücksich t auf 
die finanzielle n Mitte l wurde auf vergleichbar e Anstrengunge n für die französisch e 
Diplomati e verzichtet . Di e einzige -  wenn auch ohn e Zweifel für die Diplomatie -
geschicht e herausragend e - Archivquell e sind somit die Beständ e des französische n 
Außenministerium s (AMAE) . Auch wenn sich dor t das grundlegend e Materia l fin-
det , wäre es doc h gut gewesen, weitere Archive heranzuziehe n wie etwa das Natio -
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nalarchi v -  mit den Nachlässe n Charle s de Gaulles , Ren é Cassins, Ren é Pleven s 
ode r Andr é Philip s -  ode r aber das Archiv der französische n Armee (Service histo -
rique de la Defense) . Diese s Ungleichgewich t ha t zur Folge , dass die Aufzeich-
nunge n un d Ansichte n der „andere n Seite" nu r in einigen wenigen Fälle n präsentier t 
werden können : Von insgesamt 334 publizierte n Dokumente n stamme n nu r zehn 
ausschließlic h aus französische n Beständen , einige ander e werden in Anmerkunge n 
un d in Kommentare n zitiert . Fü r den tschechische n Forsche r ist es jedoch unbefrie -
digend , auf Dokument e im AMAE verwiesen zu werden - wie etwa auf die Depe -
schen Dejean s zu Benešs Haltun g gegenüber Frankreic h zwischen Münche n un d 
dem Jah r 1944 ode r auf die negativen Reaktione n auf seinen Besuch in Moska u im 
Dezembe r 1943, dere n gesamten Inhal t jedoch nich t zu erfahren . Ein e ander e Frag e 
ist, warum , wenn die Herausgebe r scho n die Erlaubni s zur Publikatio n für Doku -
ment e aus dem AMAE erhalte n haben , wir einigen dieser Dokument e nu r im An-
merkungsappara t begegnen - un d das durchau s auch im Fal l von Quellen , die kei-
neswegs zweitrangi g sind, wie z.B. das Telegram m Pierr e Viénot s an de Gaull e un d 
Ren é Massigü vom Jun i 1943 über seine Verhandlunge n mit Beneš über die Anerken -
nun g des Nationalkomitees . Währen d die Autore n der Editio n solche Dokument e 
einerseit s nu r erwähne n un d bestenfall s einige der in Pari s liegende n Quelle n zitie-
ren , habe n sie sich andererseit s dazu entschlossen , fast 20 verschieden e Verzeichnisse 
un d Mitteilunge n abzudrucken , die der tschechische n Forschun g weitaus leichte r 
zugänglich sind, unte r andere m weil sie im vollen Wortlau t bereit s bei Pavol Petru f 
publizier t wurden. 1 

Di e Editio n wird von eine r gelungene n Studi e eingeleitet , die den Leser zur 
Lektür e der Dokument e hinführt . Ein e hilfreich e Ergänzun g des Bande s stellt auch 
die von Němeče k erarbeitet e bibliografische Skizze dar, die vor allem auf Forschungs -
lücken un d Defizit e hinweis t un d deutlic h macht , dass sich die tschechisch e histori -
sche Forschun g mit dem Themenbereic h zu •weni g befasst hat , stamme n doc h die 
einzigen Arbeiten bisher von Antoin e Marěs , Zofia Zak s un d Pete r Heumo s - un d 
zwar aus den 1980er un d 1990er Jahren ! Meh r Rau m hätt e hier allerding s die fran-
zösische Fachliteratu r verdient , so fehlen ältere Arbeiten wie die von Rober t O. Pax-
to n un d aktueller e Tite l wie Serge Berstein s „Geschicht e des Gaullismus" . 

De r Band enthäl t zwar ein -  mit zum Teil rech t ausführliche n Informatione n ver-
sehene s -  Personenregiste r (bei dem es kleine Unausgewogenheite n un d kleine 
Fehle r zu bemängel n gibt), aber leider kein Ortsregister , das bei eine r seriösen •wis -
senschaftliche n Quelleneditio n eigentlic h vorausgesetz t werden könnte . 

Viel wichtiger als diese Kriti k an Detail s ist allerding s die Tatsache , dass der 
Forschun g mit dieser Neuerscheinun g eine Quelleneditio n von hohe r Qualitä t an 
die Han d gegeben wurde , die nich t nu r Materia l für die Erforschun g der tschecho -

Petruf Pavol: Politick é vzťahy medzi Francúzsko m a Československo m a Francúzsko m 
a Slovenskom 1939-1948. Výběr z Dokumento v [Die politische n Beziehunge n zwischen 
Frankreic h und der Tschechoslowake i und zwischen Frankreic h und der Slowakei 1939-
1948. Eine Dokumentenauswahl] . Marti n 2003. 
Paxton,  Rober t O.: La Franc e de Vichy 1940-1944. Paris 1973. -  Bernstein, Serge: Histoir e 
du gaullisme. Paris 2001. 
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slowakisch-französischen Beziehungen zwischen 1940 und 1945, sondern allgemein 
zur Diplomatiegeschichte des Zweiten Weltkrieges liefert. 

Prag František Med 

Low, Andrea: Juden im Getto Litzmannstadt: Lebensbedingungen, Selbstwahrneh-
mung, Verhalten. 
Wallstein, Göttingen 2006, 584 S., 24 Abb. 

On October 16, 1941, the nowadays forgotten Prague station of Bubny witnessed 
two very different departures. German circus "Krone" drove back to Berlin after an 
unsuccessful tour in the "Protectorate." At the same time, the first transport of 
Czech Jews left Prague for the ghetto in Lodž. In the Coming two weeks there were 
four more transports to follow, with altogether 5003 people. Only 282 of them 
returned.1 

In her book, Andrea Low examines the living conditions under which the Prague 
deportees, together with other Polish, German and Viennese Jews, had to live for 
more than four years in the Lodž ghetto. Unlike most of the traditional German 
historiography that focuses on the perpetrators Low adopts the perspective of 
the victims. Low, who works at the "Arbeitsstelle Holocaustliteratur" at Gießen 
University, provides a sensitive and detailed account of the life of the inmates in the 
Lodž ghetto. The author presents the inmates of "Litzmannstadt" not as passive 
victims, but as active individuals with room for manoeuvre within the narrow 
confines of the ghetto. Moreover she assesses the emergence of complex social and 
political structures within the Jewish community, such as the self-administration. A 
central point of her study is to show that ghettos were not just a stop on the way to 
destruction, but rather places with complex social life and structures. 

The book is based on a wealth of primary sources, most of them written by the 
victims themselves. Voices of seventeen diarists form the core of the study. Further 
the author uses testimonies, most of them collected shortly after the liberation, sev-
eral pubüshed memoirs, and numerous official documents of the ghetto administra-
tion, most notably the so-called "Getto-Chronik" and "Getto-Enzyklopädie,", both 
produced on the order of the Lodž Judenrat. (Löw's current employment, the 
"Arbeitsstelle Holocaustliteratur,", is finishing a complete edition of the Getto-
Chronik in German.) Low did not utilise any oral history testimonies. 

For a number of reasons Lodž is a special case among the Polish ghettos: for a long 
time it kept its status as a work ghetto and was thus relatively safe from liquidation. 
With the exception of Theresienstadt (Terezín), it was the longest existing ghetto, the 
first erected and last to be liquidated in Poland. Lodž became a part of the Nazi 
Reich, annexed with the so-called "Warthegau." It was subject to Germanisation 
policy and renamed to Litzmannstadt. By comparison, the Lodž ghetto district was 
fairly hermetically closed, smuggüng or escapes were nearly impossible. After 
autumn 1942 almost all remaining Jews had to work for the Nazi industry and the 

Milotová, Jaroslava: Der Okkupationsapparat und die Vorbereitung der Transporte nach 
Lodž. In: Theresienstädter Studien und Dokumente 1998, 40-69. 
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food Situation was appalüng. Evidently the worst among the major ghettos: apart 
from outbreaks of typhoid most of the death toll was due to rampant starvation. 
Chaim Rumkowski, the Nazi-appointed head of the Jewish self-administration, was 
subject to tight control and had only minimal leeway for negotiations. 

The ghetto existed from April 1940 to August 1944. Just like in all other ghettos, 
the location chosen was a former slum of the city, without sewage or heating systém 
in the Baluty district, located quite close to the centre. Altogether 200000 people 
lived in the ghetto, the majority of them Jews of Lodž, later also Jewish inhabitants 
of towns in the vicinity. In October 1941, 20000 "Western" Jews deported from 
Germany, Prague, Vienna and Luxemburg arrived. More than 45 000 people died in 
Lodž, the rest were shipped to annihilation camps. Deportations in 1942 and briefly 
in summer 1944 were directed to the nearby extermination camp of Chelmno, total -
üng altogether 77000 victims. Liquidation transports of August 1944 with 72000 
deportees were directed to Birkenau. It is estimated that altogether between 5000 
and 7000 people from Lodž ghetto have survived, 900 of them hidden in the deso-
late ghetto district. 

In no other ghetto was starvation as appalling as in Lodž, and therefore chapters 
on food policy and hunger form the backbone of the book and indeed, these are its 
poignant parts. Low shows with empathy and discretion what impact starvation had 
on everyday life. Inmates were permanently preoccupied with food. Starvation was 
a long process, dragging on over months and years: the inmates observed each other 
growing thinner, while they still had to continue working. The diarists continued 
their accounts, recording on daily basis the pains of hunger. Those too weak to work 
lived under the constant threat of being selected for the next deportation to a death 
camp. Many historians have so far described the reaction of the ghetto residents to 
starvation in terms of moral decay, but Low succeeds in illustrating the monstrous 
effect of hunger on the individual without becoming judgemental. Hunger damaged 
fundamental kinship ties: some parents would wait for their children to fall asleep 
and then eat their rations. 

The 1942 transports to Chelmno presented dramatic events of a different sort. As 
in other ghettos, the Nazi administration ordered how many people were to be 
deported. Rumkowski and his staff themselves had to fill the count. Low remarks 
somewhat surprised that those summoned first were the inmates from the ghetto 
prison, those supported from welfare. This happened in other places as well, e. g. in 
Prague and Berlin: Jewish representatives apparently usually put those on welfare or 
refugees (who mostly lived on social support) to the first transports. Ironically, in 
the two cases of Prague and Berlin the deportees were sent to Lodž. 

The second wave of transports of May 1942 hit individuals labelled as "unpro-
ductive eaters," earlier, entire families were deported. Particularly nerve-racking 
were the deportations of September 1942, when all children under ten years of age, 
the sick and the elderly were selected to be killed. Since everyone in the ghetto was 
registered in the labour registry, workers were protected. Whereas mothers usually 
knowingly joined their selected children on the way to death, however, when one 
of the parents was selected, the remaining family members were left behind. Low 
chooses prudential illustrative quotes to explain what consequences these deportation 
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conditions had on social life. She skilfully analyses how and when the ghetto resi-
dents realised that deportation meant certain death. While the book makes numbers 
and overviews of transports transparent in practical tables, she hides the fact that the 
"Western" Jews were exempted from the early transports to extermination camps 
into a footnote (p. 273, n. 31). However, this was part of a deliberate Nazi policy also 
applied in Minsk from May 1942 on. 

The exemption of the "Western" Jews from the early transports, an order of the 
German administration, must have intensified conflicts with the "Eastern" Jews. The 
ghetto society was strongly differentiated in groups, seen on social ladder both ver-
tically (ethnical factors) and horizontálu/ (income and food). Ghetto society was not 
only set apart by the access to resources, but also by cultural differences. Low points 
to the differences between the old inhabitants of Baluty and the newcomers from 
other districts, which in different patterns recurred between the "Eastern" and 
"Western" Jews as well. Community life was strongly shaped by conflict and prej-
udice. At the samé time, many of the "Western Jews" were socialised into the 
Lodž ghetto community. Evidence for this phenomenon was the language used, with 
identical termini used in Polish, Czech, German and Yiddish. 

However, Low is too quick in claiming that the Czech Jews assimilated quickly 
and got better jobs by befriending Polish Jews. The overall majority received worse 
jobs and did not have many social contacts. The author supports this claim mostly 
with utterances of Oskar Rosenfeld and Oskar Singer, authors of the Getto-
Chronik, and thus people with "good positions." These were in no way representa-
tive, but they are the only testimonies of Czech Jews that Low examined. Most of 
these testimonies are not to be found in the archives where the Polish or German 
Jews directed theirs (such as the YIVO [Yidisher Visnshaftlekher Institut], or Leo 
Baeck Institute), those that Low has attended. Czech Lodž survivors' testimonies 
are mostly in the 1990s interview collection of the Prague Jewish Museum: but Low 
decided not to examine oral history documents. 

In examining the social structure of the ghetto, the author generally largely relies 
on the study of the journalists from the Ghetto Chronicle. Both Singer and Rosen-
feld were experienced and sharp-minded journalists, yet from the study at hand the 
reader has the right to expect an independent analysis surpassing paraphrasing of 
primary sources. This is an incomplete analysis and as such somewhat unsatisfying. 
Furthermore, in examining social position of the ghetto residents, it •would have been 
useful to employ factors beyond origin and economic class, such as social capital, 
habitus and gender 

In sum, Low delivers a fine and empathetic description - but a description it 
remains, even though the author claims this as intentional (p. 29). The book is lack-
ing an overarching theoretical framing that might better illuminate ghetto society in 
all its dynamics, rules, processes, and changes over time. The groups did not exist as 
sealed-off, separate entities, but in relation to each other. Löw's flaws are in many 
respects symptomatic of much of the current social history on the persecuted. The 
problém is a methodological one: how can we write everyday history of the Holo-
caust, beyond description on one hand and blind projection of theory on the other? 
I see this as a major challenge in our field today. 
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O n balance , Andre a Low has writte n a carefully researche d study, maintainin g a 
high standar d of accuracy . She is very successful in renderin g a vivid depictio n of th e 
life condition s in th e Lod ž ghetto . I t would be desirable to attemp t for an abridged 
Czec h translation . 

Toront o Ann a Hájková 

Theresienstädter Studien und Dokumente 2005. Herausgegeben von Jaroslava Milo-
tovä und Michael Wögerbauer in Zusammenarbeit mit Rupert Wimmer und Markus 
Rief. 
Sefer, Prag 2006, 370 S., 36 Abb. 

„Wer vieles bringt , wird manche m etwas bringen " -  dieser Satz aus Goethe s Faus t 
könnt e als Mott o über dem vorliegende n Band stehen . Da s Spektru m der hier vor-
gelegten Aufsätze reich t von der Schilderun g persönliche r Schicksal e bis zu metho -
disch anspruchsvolle n Essays über grundlegend e Frage n der Holocaustforschung . 
Di e zwölf Autore n komme n aus Deutschland , Österreich , Israe l un d Tschechien . 
Sieben der Beiträge befassen sich mit Aspekten der „Endlösun g der Judenfrage " im 
ehemalige n „Reichsprotektorat " un d basieren auf Vorträgen , die 2004 auf der Kon -
ferenz „Zustan d un d Perspektiv e der Historiographi e des Theresienstädte r Ghettos " 
in Terezí n präsentier t wurden . 

Jiří Kosta , mit dem letzte n Theresienstädte r Transpor t End e Oktobe r 1944 nac h 
Auschwitz deportier t un d dem Außenlage r Gleiwit z IV überstellt , schilder t so knap p 
wie eindringlic h seinen Evakuierungstransport , der ihn schließlic h ins Außenlage r 
Blechhamme r brachte , wo er sich bis zur Ankunf t der sowjetischen Befreier am 
23. Janua r 1945 verstecken konnt e un d von wo aus seine Odyssee zurüc k ins hei-
matlich e Pra g ihre n Anfang nahm . Ebenfall s in der Endphas e des Krieges entschie d 
sich das Schicksa l eine r Grupp e von etwa 6 000 ungarische n Jüdinne n un d Juden , die 
im März/Apri l 1945, als die Rot e Armee heranrückte , aus Österreic h nac h There -
sienstad t deportier t wurden ; mit ihre r Geschicht e befasst sich Eleonor e Lappin . 

Beate Meye r widme t sich eine r bisher wenig untersuchte n Häftlingsgruppe : den 
Repräsentante n der Reichsvereinigun g der Jude n in Deutschlan d un d ihre r heiklen 
Situatio n in Theresienstadt , vergleichbar etwa mit der Lage der .Judenräte " in den 
Getto s auf polnische m Bode n ode r der „Lagerältesten " in den Konzentrations -
lagern. Eine n sehr persönliche n Berich t gibt Rut h Bondy , Überlebend e von The -
resienstadt : Sie schreib t über den tägliche n Kamp f gegen Ungeziefe r im überbeleg -
ten Theresienstädte r Getto , der ein Teil des Kampfe s um s Überlebe n war, waren 
doc h Flöh e un d Läuse Überträge r gefürchtete r Krankheiten , dene n nich t nu r in 
Theresienstad t Getto - un d KZ-Insasse n zu Tausende n erlagen . 

Di e weiteren dre i Beiträge dieses Blocks behandel n grundsätzlich e Frage n der 
Holocaustforschung . Pete r Klein weist nach , dass die auch in der Fachliteratu r ver-
breitet e Bezeichnun g Theresienstadt s als „Konzentrationslager " verfehlt ist. Anhan d 
der Planungsgeschicht e des Getto s zeigt er auf, wie sich die SS die Erfahrunge n mit 
den Getto s im besetzte n Pole n beim Aufbau von Theresienstad t zunutz e machte . 
Ander s als bei den dem SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptam t unterstehenden , 
„regulären " Konzentrationslager n waren für Theresienstad t weder die „Umerzie -
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hung " der Insassen noc h Terro r gegen politisch e Gegne r ode r Zwangsarbei t in der 
Rüstungsindustri e vorgesehen . Theresienstadt , so Klein , war von Anfang an als 
Transitzentru m für Jude n aus dem Großdeutsche n Reich , dem das „Protektorat " 
eingeglieder t war, in die Vernichtungszentre n des Osten s konzipiert . Klein plädier t 
dahe r dafür, stat t vom „K Z Theresienstadt " vom „Gett o Theresienstadt " zu spre-
chen . 

De r Eisenbahnhistorike r Alfred Gottwal d untersuch t anhan d der nu r in geringem 
Umfan g erhaltene n Akten von Gestap o un d Bahn Verwaltungen die Logistik des 
„Konzentrieren s un d Deportierens" , der Vorstufe des Vernichten s im Rahme n des 
systematische n Judenmordes , für den „Umschlagplatz " Theresienstadt . Wie die 
Theresienstädte r Gedenkbüche r belegen, gab es 648 eingehend e Transporte , unte r 
ihne n viele Kleintransporte , un d 65 ausgehend e Transporte , sämtlic h Massen -
transport e in die Vernichtungszentre n des Ostens . Von wenigen Ausnahme n abgese-
hen war das Transportmitte l die Eisenbahn . Gottwal d lenkt den Blick insbesonder e 
auf Aufbau un d Funktio n der „Protektoratsbahnen" , in dere n Zuständigkeitsbereic h 
Theresienstad t lag. Diese wurde n zwar von tschechische m Persona l betrieben , ihne n 
war jedoch eine deutsch e Aufsichtsinstan z übergeordnet . Gottwald s sehr differen-
ziert e Analyse zeigt ein weiteres Mal , welch eminen t wichtige Rolle dem Trans -
portwese n bei der „Endlösun g der Judenfrage " zukam , ein Aspekt, der aus der gän-
gigen Perspektive , die die Gaskammer n un d Krematorie n in den Mittelpunk t stellt, 
in der Regel übersehe n wird. Nich t zuletz t diesem Umstan d habe n es die Schreib -
tischtäte r in der Reichsbahnverwaltun g zu verdanken , dass sie nac h Kriegsend e 
weitgehen d unbehellig t blieben . 

Eine n hoc h interessante n Beitra g hat Wolf Grüne r geliefert. Er rekonstruier t 
anhan d umfangreiche n Quellenmaterial s das Zusammenspie l von lokalen Initiativen , 
regionale n Maßnahme n un d zentrale n Entscheidungen , das die Wege der antijüdi -
schen Politi k im besetzte n Böhme n un d Mähre n in den ersten dre i Jahre n deutsche r 
Herrschaf t bestimmte . Nich t nu r die von den Okkupante n eingesetzten , auch die 
einheimische n Behörde n verfügten über ein erhebliche s Ma ß an Verantwortun g un d 
auf lokaler Eben e auch Spielraum , den sie jedoch häufig zum Nachtei l der jüdische n 
Bürger nutzten : „Regional e un d lokale Akteur e stellten mit ihre n Maßnahmen , die 
der zentrale n Politi k [...] vielfach zuvorkamen , eine bisher von der Forschun g unter -
schätzt e Triebkraf t des Verfolgungsprozesses dar " (S. 49). Dami t zeigt Grüne r die 
Richtun g an, in der für das „Protektorat " •weite r zu forsche n wäre, um die gängigen 
makrohistorische n These n zum Holocaus t am mikrohistorische n Prüfstei n zu bele-
gen - ode r auch zu revidieren . 

Di e folgenden fünf Beiträge erweiter n die Themati k des ersten Blocks. Tomá š 
Fedorovi č untersuch t die Judenverfolgun g im größte n Verwaltungsbezir k des 
„Sudetengaus" , dem Regierungsbezir k Aussig (Úst í nad Labem) . Di e Mehrzah l der 
im Sudetengebie t lebende n Jude n hatt e diesen nac h dem Münchne r Abkomme n in 
Richtun g ČSR verlassen, nu r etwas 2500 von ihne n waren 1939 noc h im Land . Es ist 
anzunehmen , dass sie „Alteingesessene " waren un d dahe r gemäß dem Vertrag zwi-
schen dem Deutsche n Reic h un d der ČSR vom 20. Novembe r 1938 über Staats -
angehörigkeitsfrage n die deutsch e Staatsangehörigkei t erhalte n hatten . Wie Fedo -
rovič an einzelne n Beispielen nachzeichnet , teilte n sie das Schicksa l der Jude n im 
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„Altreich" : Kennzeichnung , Ausgrenzung , Zwangsarbeit , Deportation , Vernich -
tung . Fü r viele von ihne n war Theresienstad t Zwischen - ode r Endstatio n auf ihre m 
Leidensweg, un d nu r wenige überlebte n die NS-Zeit . 

Nich t nu r im Deutsche n Reich , auch in den besetzte n Gebiete n war antijüdisch e 
Hetz e ein integrale r Bestandtei l der nationalsozialistische n Judenpoütik . Pete r 
Richar d Pinar d zeigt am Beispiel der tschechischsprachige n Rundfunksendereih e 
„Was wissen Sie von den Jude n un d Freimaurern?" , die ab Oktobe r 1941 im „Pro -
tektorat " ausgestrahl t wurde , wie Besatzer un d Kollaborateur e sich bemühten , die 
einheimisch e Bevölkerun g gegen die Jude n zu mobilisieren . Leite r der Sendun g war 
der nac h Kriegsend e zum Tod e verurteilt e un d hingerichtet e tschechisch e Faschis t 
Alois Kříž . Anhan d erhaltene r Sendeprotokoll e un d Vorschaue n weist Pinar d das 
dürftige intellektuell e Nivea u un d die mangelnd e Professionalitä t der Sendunge n 
nach , die wohl auch aus diesem Grun d nich t auf die erwünscht e Resonan z stießen 
un d End e April 1942 abrup t eingestell t wurden . 

Alice Jankowsk i geht dem Schicksa l der Bibliothe k der Hamburge r Jüdische n 
Gemeind e nach , die trot z Verschleppun g durc h eine Kett e günstiger Umständ e vor 
der Vernichtun g bewahr t wurde un d schließlic h sogar nac h Hambur g zurüc k kehr -
te. Di e Verbindun g zu Theresienstad t ergibt sich aus dem Umstand , dass sowohl 
Leserinne n un d Leser als auch Persona l der Bibliothe k zu den nac h Theresienstad t 
deportierte n Hamburger n gehörten . Alfons Adam stellt in knappe r For m die wichtig-
sten Ergebnisse seiner Forschunge n zur Geschicht e des Außenlager s Holleische n 
(bei Domažlice/Taus ) des KZ Flossenbür g vor. Diese s war ein typische s Zwangs-
arbeits-K Z der Endphase , eingerichte t im April 1944 bei einer Munitionsfabri k 
un d bis zum Frühjah r 1945 mit durchschnittlic h 600 Frauen , überwiegen d Franzö -
sinnen , belegt. Ab Mär z 1945 dient e es als Auffanglager für KZ-Evakuierungen ; so 
gelangten in den letzte n Monate n seines Bestehen s noc h einige hunder t jüdische 
Häftling e dorthin . Ein e Besonderhei t Holleischen s war, dass es ab Septembe r auch 
als Ausbildungsstätt e für SS-Aufseherinne n des KZ Flossenbür g diente . 

De n Band beschließ t Kateřin a Čapkov á mit der ungewöhnliche n Geschicht e der 
Fluch t einer kleinen Grupp e slowakischer Jude n im Jahr e 1942 in die Schweiz, als 
„blind e Passagiere" in Holz - un d Kohlenzüge n unte r der Ladun g versteckt . Vor-
wiegend anhan d Schweize r Akten rekonstruier t sie dreizeh n Fälle , in dene n die 
abenteuerlich e un d höchs t riskante , über eine Woch e dauernd e Fluch t gelang - eine 
der wenigen Geschichte n von slowakischen Jude n in der Zei t des Zweite n Welt-
krieges, die ein glückliche s End e nahm . 

Kraka u Joachi m Neande r 

Gabzdilová-Olejníková, Soňa/Olejník,  Milan: Karpatski Němci na Slovensku od 
druhej světověj vojny do roku 1953 [Die Karpatendeutschen in der Slowakei vom 
Zweiten Weltkrieg bis zum Jahr 1953]. 
Spoločenskovedn ý Ústav Slovenskej adadémi e vied, Bratislava 2004, 206 S. 

Di e Geschicht e der deutsche n Bevölkerun g in der Slowakei -  der Karpatendeut -
schen - ist in der geschichtswissenschaftliche n Literatu r wie im öffentliche n 
Bewusstsein längst nich t so präsen t wie etwa die Geschicht e der Sudetendeutsche n 
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in den benachbarte n böhmische n Ländern . Di e deutsch e Minderhei t stellte in der 
Slowakei mit circa 130000 Mensche n kaum fünf Prozen t der Bevölkerung . Sie lebte 
zude m nich t in einem geschlossene n Siedlungsgebiet , sonder n verteilte sich auf 
dre i voneinande r getrennt e Regione n rech t unterschiedliche n Charakters : Pressbur g 
(Bratislava) un d Umgebung , das so genannt e „Hauerland " (die Häudörfer ) in der 
mittlere n Slowakei un d die Zip s (Spiš) im Oste n des Landes . Nationalitätenkonflikt e 
un d Gebietsstreitigkeite n bestande n in der Slowakei hauptsächlic h zwischen Slowa-
ken un d Ungarn , währen d die lokale deutsch e Bevölkerun g in solche n Auseinander -
setzunge n kaum in Erscheinun g trat . Da s rechtfertig t die Forschungslück e wohl 
kaum , zuma l die Karpatendeutsche n eine Gemeinschaf t eigenen Charakter s bilde-
ten , die über meh r als sieben Jahrhundert e in nich t unerhebliche m Ma ß zur wirt-
schaftliche n un d kulturelle n Entwicklun g der Slowakei beigetragen hat . 

Di e Publikatio n der slowakischen Historike r Soňa Gabzdilová-Olejníkov á un d 
Mila n Olejnik schilder t das Schicksa l der deutsche n Minderhei t auf dem Gebie t 
der Slowakei zwischen 1939 un d 1953. Di e Eckdate n der Darstellun g bilden der 
14. Mär z 1939, an dem die „selbstständig e Slowakei" als Bundesgenossi n des natio -
nalsozialistische n Deutschlan d gegründe t wurde , un d der 24. April 1953, an dem das 
Geset z Nr . 34/195 3 in Kraft trat , das den noc h in der Tschechoslowake i lebende n 
Deutsche n die tschechoslowakisch e Staatsbürgerschaf t wieder zuerkannte . 
Dazwische n liegen 14 Jahr e wechselhafte r Geschichte : der Zweit e Weltkrieg, der für 
die Slowakei eine Phas e „staatliche r Unabhängigkeit " in faschistisch-totalitäre m 
Gewan d brachte , der slowakische Nationalaufstand , Kämpf e an der Fron t un d 
schließlic h die Befreiun g durc h die Rot e Armee , die Wiederherstellun g des tsche -
choslowakische n Staate s 1945, dessen Abrechnun g mit dem Nationalsozialismus , 
dan n die Durchsetzun g un d Festigun g der kommunistische n Diktatur . Jede dieser 
Phase n hatt e für die deutsch e Bevölkerun g ihre spezifischen Folgen , beeinflusste 
ihr Schicksa l in dramatische r Weise. Da s wird in jedem Kapite l dieses Buche s deut -
lich. 

Di e Publikatio n gliedert sich in sechs chronologisch e Kapitel . In der Einleitun g 
zeichne n die Autore n die deutsch e Siedlungsgeschicht e auf dem Gebie t der heutige n 
Slowakei nach : von der Ankunf t der ersten Kolonisten , die der ungarisch e Köni g 
Béla IV. in der zweiten Hälft e des 13. Jahrhundert s ins Lan d gerufen hatte , bis zu 
den verhängnisvolle n Märztage n des Jahre s 1939, in dene n sich die Slowakei vom 
tschechoslowakische n Staat loslöste un d für unabhängi g erklärte . In diesem Teil der 
Arbeit wird zude m die territorial e Gliederun g der deutsche n Siedlungsgebiet e be-
schriebe n un d die soziale, beruflich e un d konfessionell e Zusammensetzun g der 
deutsche n Minderhei t kurz charakterisiert . Auch das politisch e Leben der slowaki-
schen Deutsche n wird beleuchtet , insbesonder e die Tätigkei t der Karpatendeutsche n 
Partei , die in den 1930er Jahre n starke Unterstützun g aus dem Deutsche n Reic h 
erhiel t un d für die Verbreitun g der NS-Ideologi e in der deutsche n Minderhei t sorgte. 

Im anschließenden , der Zei t des Zweite n Weltkrieges gewidmete n Teil des Buche s 
wird über das Wirken der Deutsche n Parte i in der Slowakei (der Nachfolgeri n der 
Karpatendeutsche n Parte i der Vorkriegszeit) berichtet , die völlig von den National -
sozialisten beherrsch t un d faktisch von Berlin aus geführt wurde . Sie war bestrebt , 
das politisch e un d öffentlich e Leben im Slowakische n Staat wesentlich mitzu -
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bestimmen . Besonder s aufschlussreic h ist das Kapite l „De r Slowakische National -
aufstan d un d die deutsch e Minderheit" . Einerseit s bracht e der Aufstand die offene 
militärisch e Konfrontatio n zwischen Karpatendeutsche n un d Slowaken , anderer -
seits kämpfte n aber auch mehrer e hunder t Deutsch e an der Seite der slowakischen 
Aufständische n un d nahme n so aktiv am antifaschistische n Widerstan d teil. Gleich -
falls interessan t ist das Kapitel , das den Verlauf der Evakuierun g der slowakischen 
Deutsche n in den letzte n Kriegsmonate n schildert . Meh r als 70000 Zivilisten muss-
ten damal s ihre Häuse r verlassen un d wurde n vor der herannahende n Fron t in die 
böhmische n Lände r (Sudetenlan d un d „Protektorat") , nac h Österreic h un d 
Deutschlan d evakuiert . Dami t begann der Prozes s der Migratio n un d des erzwunge -
nen Transfer s der deutsche n Bevölkerun g aus der Slowakei. 

Di e folgenden Kapite l befassen sich mit der Lage der deutsche n Bevölkerun g in 
der Nachkriegszeit . Hie r ist festzustellen , dass sich in der wiederhergestellte n Tsche -
choslowakische n Republi k das Schicksa l der Karpatendeutsche n kaum von dem der 
Sudetendeutsche n unterschied . Auch in der Slowakei wurde deutsche r Besitz kon -
fisziert, auch hier wurde n Deutsch e in Lagern interniert , vor Volksgerichte gestellt 
un d waren verschiedene n Verfolgungsmaßnahme n ausgesetzt . Ein e Besonderhei t 
stellt jedoch die Rückkeh r eines Teils der von den Nationalsozialiste n evakuierte n 
Zivilbevölkerun g dar. Dies e Rückwanderun g erfolgte im Ma i un d Jun i 1945, zu der-
selben Zeit , als aus den böhmische n Länder n Hunderttausend e von Mensche n über 
die Grenze n nac h Deutschlan d un d Österreic h getrieben wurden . In der Slowakei 
ha t es eine solche Phas e der „wilde n Vertreibungen " nich t gegeben. Doc h bedeute t 
das nicht , dass die Karpatendeutsche n von der „revolutionäre n Gewalt " un d den 
Exzessen verschon t geblieben wären . So wurde n deutsch e Zivilisten , die sich auf 
dem Rückwe g in ihre slowakische Heima t befanden , am 18. Jun i 1945 im mährische n 
Prera u (Přerov ) Opfer eines der größte n Massake r in der Nachkriegstschecho -
slowakei: 265 Mensche n - darunte r 120 Fraue n un d 74 Kinde r -  wurde n hier er-
mordet . Im Rahme n des organisierte n Transfer s wurde n dan n zwischen April un d 
Oktobe r 1946 meh r als 30000 slowakische Deutsch e nac h Deutschlan d abgescho -
ben . Es blieben nu r Persone n zurück , die in gemischte n Ehe n lebten bzw. Anti -
faschisten ode r unentbehrlich e Fachkräft e waren . 

De m Schicksa l der nac h dem Transfe r noc h in der Slowakei verbliebene n Deut -
schen wende n sich die Autore n im abschließende n Teil der Arbeit zu. Besonder e 
Beachtun g schenke n sie hier der Zwangsumsiedlun g von Deutschen , insbesonder e 
aus dem Grenzgebie t um Bratislava, in ander e Landesteile , eine Maßnahme , die auch 
eine geschlossene Siedlun g der Minderhei t verhinder n sollte. Di e Umsiedlunge n 
beschränkte n sich allerding s nich t auf das Territoriu m der Slowakei, vielmeh r wur-
den Tausend e von Karpatendeutsche n in die böhmische n Lände r umgesiedelt , um 
zum Beispiel in den Joachimsthale r Grube n zu arbeiten . 

Da s letzt e Kapite l ist dem Leben der deutsche n Bevölkerun g in der kommunisti -
schen Slowakei gewidmet . In dieser Phas e bemühte n sich verstärkt Angehörige 
der Minderhei t um eine Ausreise nac h Österreic h ode r in die Bundesrepubli k 
Deutschland . Di e Deutschen , die in der Slowakei blieben , wartete n auf die Rückgab e 
ihre r Bürger- un d Minderheitenrechte . Durc h Zwangsumsiedlungen , Ausreisen un d 
Assimilation schwan d die Zah l der Karpatendeutsche n schnell . Bei der ersten Volks-
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Zählun g nac h dem Krieg 1950 bekannte n sich lediglich 5179 Persone n (0,15 Prozen t 
der Bevölkerun g in der Slowakei) zur deutsche n Nationalität . Allerdings weisen die 
Autore n anhan d verschiedene r Dokument e nach , dass die deutsch e Minderhei t in 
der Slowakei damal s wesentlich größer war un d bis zu 27000 Persone n umfasste . 

Da s Buch der beiden slowakischen Historike r stellt einen eher allgemeinen , stel-
lenweise rech t kurzen , auf jeden Fal l aber anspruchsvolle n un d fundier t geschriebe -
nen Überbüc k über die Entwicklun g un d das Leben der Karpatendeutsche n dar. 
Positi v hervorzuhebe n ist, dass Gabzdilová-Olejníkov á un d Olejnik tendenziös e 
Wertunge n un d moralisierend e Urteile , wie sie in Arbeiten zu ähnliche n Theme n 
häufig sind, vermeiden . Stattdesse n konzentriere n sie sich auf eine möglichs t sach-
liche Auswertun g der verfügbaren Quellengrundlage . 

Einige wichtige Aspekte fehlen dennoc h im Text ode r werden allzu knap p abge-
handelt . Da s betrifft beispielsweise die Figu r des „Führer s der Karpatendeutschen " 
Fran z Karmasin , die erst im Zusammenhan g mit der Ausrufun g des Slowakische n 
Staate s im Mär z 1939 im Text auftaucht . D a es sich bei Karmasi n jedoch um den zu 
jener Zei t bedeutendste n Vertrete r der deutsche n Minderhei t in der Slowakei han -
delte , wäre zumindes t eine knapp e Charakterisierun g seiner Persönlichkei t un d sei-
nes Wirkens vor dem Krieg für den Leser hilfreich gewesen. Nich t minde r inter -
essant ist auch das Nachkriegsschicksa l Karmasins : De r Leser begegnet ihm am 
Voraben d der Befreiun g Bratislavas zum letzte n Mal , als Karmasi n Hitle r noc h die 
Treu e schwor, um sich danac h umgehen d nac h Österreic h abzusetzen . Doc h endet e 
sein öffentliche s Wirken mit dieser Fluch t nicht . Ander s als ander e NS-Größe n ent -
ging dieser „slowakisch e Henlein " seiner Strafe -  er war 1947 in der Tschecho -
slowakei in Abwesenhei t zum Tod e verurteil t worden . Zunächs t verbarg er sich 
unte r falschem Name n in Österreich ; als die Hauptwell e der Prozess e gegen NS -
Verbreche r abebbte , siedelte er in die Bundesrepubli k über , wo er sich im lands -
mannschaftliche n Vereinswesen engagierte . 

Wenn die Studi e von Gabzdilová-Olejníkov á un d Olejnik auch nich t sehr um -
fangreich ist, erfüllt sie doc h alle Anforderunge n an eine wissenschaftlich e Arbeit 
un d eignet sich als Grundlag e für weitere Studie n zur behandelte n Problematik . Sie 
ist zude m in eine r packende n un d leich t verständliche n Sprach e geschrieben . Nebe n 
eine m Anmerkungsapparat , eine m Quellen - un d Literaturverzeichnis , eine m 
Personenregiste r un d mehrere n Anhänge n (vor allem historische r Dokumente ) wird 
für viele Leser das Verzeichni s der mit der deutsche n Minderhei t in der Slowakei 
verbundene n Ortschaften , dere n Name n in slowakischer un d deutsche r Sprach e 
angegeben sind, von besondere m Interess e sein. Dami t handel t es sich bei dem Werk 
um eine sehr nützlich e Neuerscheinung , die in der Flu t der heutzutag e so zahlreic h 
herausgegebenen , doc h nich t imme r qualitati v anspruchsvolle n un d leider nich t 
imme r sachliche n Büche r zur Problemati k der deutsche n Minderheite n in der 
Tschechoslowake i nich t untergehe n sollte. 

Brn o David Kovařík 
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von Arburg, Adrian (Hg.): Komplex odsunu. Vysídlení Němců a české pohraničí 
po roce 1945 [The odsun complex. The Expulsion of the Germans and the Czech 
Borderlands after 1945]. 

Special double issue of Soudob é dějiny 3-4 (2005). 425-487. 

Shortl y after th e fall of Communis t rule in Czechoslovaki a Tomá š Staně k pubüshe d 
"Odsu n Němc ů z Československa , 1945-1947" (Th e Transfe r of th e German s from 
Czechoslovakia , 1945-1947) . Since the n he has pubüshe d numerou s book s and arti -
cles on subjects relate d to th e odsun , all of which share th e samé characteristics : care -
ful, thoroug h researc h drawn from archiva l material s foun d throughou t th e region ; 
an attentio n to factua l correctness ; and well-pose d researc h questions . Just as 
impressive is his ability to pu t forward thought-provokin g argument s that , whethe r 
on e agrees with the m or not , requir e reader s to thin k abou t th e tragic events sur-
roundin g th e odsu n in new ways. Althoug h obviously horrifie d by th e violence sur-
roundin g th e odsu n and keen to poin t to its tragic legacies -  ho w th e underminin g 
of th e rule of law and othe r effects of th e odsu n pavěd th e way for Communis t rule , 
for example -  Staně k has always approache d th e odsu n as a domesti c event , and on e 
of immens e historica l significance for th e Bohemia n Land s tha t mus t be approache d 
as a scholarl y endeavo r Despit e th e recen t explosion of first-rat e scholarshi p on th e 
odsu n (or Vertreibung, or Transfer ) in Czech , German , and English , Staně k remain s 
th e leadin g schola r in th e field. 

And so it was only natura l tha t Adrian von Arburg, on e of th e brightes t youn g 
scholar s studyin g th e odsun , chose to collaborat e with Staně k and includ e thei r 
work in thi s recent , doubl e issue of "Soudob é dějiny, " which is guest-edite d by von 
Arburg. O n th e on e hand , "Komple x odsunu : Vysídlení Němc ů a české pohranič í po 
roce 1945", which appeare d in prin t in 2006, represent s a continuatio n of Stanek' s 
work and values. Th e destructivenes s of odsu n is understood , as von Arburg writes, 
as having its own "endogenou s components, " its violence committe d no t by "states 
against states but peopl e (an d mostl y Citizens ) against othe r people " (p.425) . 
Throughou t th e volum e solid archiva l work reveals new insights and problems . O n 
th e othe r hand , th e volum e mark s a departure . As von Arburg point s ou t in th e 
introduction , two of th e seven author s are based outsid e th e Czec h Republic . Th e 
authors ' average age is less tha n thirty-fiv e years old. Th e legacies of th e odsu n tha t 
Staně k onl y suggested are no w being investigated mor e thoroughly , and th e odsu n is 
seen to have create d problem s as well as opportunitie s for Communis t rulers . Th e 
perspective s have multipüed , so muc h so tha t von Arburg, borrowin g a term from 
Polish historians , insists using th e term "komple x odsunu " (th e odsu n complex ) to 
refer to th e complicate d webs of cause-effec t relationship s tha t forme d after th e war 
as well as th e multipl e perspective s on th e subject taken by th e authors . 

Staně k and von Arburg's contributio n to th e volum e is actuall y th e first of a three -
par t series, th e latte r two article s due to appea r in th e foUowin g volum e of "Soudob é 
dějiny". I t is also th e onl y contributio n to focus on th e events of 1945 before th e 
Potsda m agreement . Tru e to th e idea of "odsun complex, " th e author s také aim at 
several dichotomies , questionin g th e usefulness of dividing th e odsu n int o th e "wild" 
and "organized " phases; seeing events as takin g place "below" th e statě and the n by 
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th e statě ; and classifying events as centralize d or decentralized , or local. Indeed , 
member s of th e Czechoslova k governmen t no t onl y legitimized th e populä r violence 
tha t rocke d th e Bohemia n Land s before Potsdam , the y played a mor e active role 
tha n commonl y assumed . Day s before thousand s of German s were brutall y marche d 
from Brn o towar d th e Austrian border , for example , Interio r Ministe r Václav Nosek , 
Justic e Ministe r Jarosla v Stránský , and othe r governmen t officials spoke to thousand s 
of onlooker s from th e balcon y of th e city hall. "We see tha t it is no t possible to live 
alongside th e Germans , but to die, " Stránsk ý told th e crowd . "We will build for our -
selves a Czec h republic , a Czec h Brno , and here we will lay th e foundation s for th e 
futur e of ou r children. " Before departin g th e city, Defens e Ministe r Ludvík Svoboda 
left Brno' s Citizen s with th e foUowin g words: "I congratulat e you for th e retur n of 
freedo m and wish tha t th e city of Brn o will soon be rid of all German s and traitors " 
(p.496) . Indeed , th e arm y plays a key role in Stanek' s and von Arburg's accoun t of 
events, from a "study group " forme d in 1944 tha t propose d extraordinaril y radica l 
measure s for forced expulsion s immediatel y foUowin g liberatio n to Svoboda and 
othe r ministers ' active role in giving verbal Order s to arm y and revolutionar y guard 
unit s to rid th e Bohemia n Land s of Germans . Yet th e author s also stress tha t local 
actors , includin g member s of th e Czechoslova k army, pu t immens e pressure on cen -
tra l governmen t officials to continu e th e expulsion s quickly and withou t regard for 
order , while Pragu e officials cam e to believe tha t th e chao s and mismanagemen t tha t 
led to tragedie s like th e Brn o forced marc h coul d be avoided by assigning to centra l 
authoritie s an even mor e active role in expelling th e Germans . 

Th e remainin g article s deal for th e mos t par t with legacies. Eagle Glasshei m 
places th e odsu n within th e larger contex t of Czechoslova k attempt s at creatin g 
borderland s tha t were Czech , industrialized , and urbanize d - th e culminatio n of a 
modernis m tha t relied on powerfu l notion s of progress, rationa l planning , and th e 
transformatio n of people s and landscapes . After World War II , and especially after 
th e Communists ' assumptio n of power , th e borderland s becam e a laborator y for th e 
realizatio n of these modernis t goals. But th e experimen t ende d in, amon g othe r 
things , unbelievabl e environmenta l degradatio n in places like Most . Similarly, Jiří 
Topink a detail s th e economi c and social disasters in th e borderland s tha t Communis t 
ruler s confronte d after 1948 - disasters tha t resulte d at least in par t because of de-
populatio n and poorl y planne d resettlemen t policies . Intriguingly , rathe r tha n a 
victory for Communis t rule , th e odsu n was partiall y responsibl e for a Situatio n tha t 
challenge d th e Communis t governmenť s legitimac y lon g after th e German s had left. 
Tomá š Dvořá k studie s th e developmen t of th e uraniu m industr y in th e Jáchymo v 
region , and in particula r th e use of German s as forced laborer s -  man y of whom 
were finally able to leave for German y when th e uraniu m minin g ende d in th e 1960s. 
David Kovarik' s articl e trace s ou t th e creation , beginnin g in 1950, of a tightly po -
liced securit y zon e runnin g alon g th e western borde r of Czechoslovakia . "Politicall y 
unreliable " individual s were forcibly resettle d in th e interior ; eventuall y mor e tha n 
on e hundre d villages disappeare d completely . Kateřin a Kočov á examine s th e 
"second wave" of retributio n against Naz i criminal s and collaborator s tha t too k 
place after th e Communis t takeove r -  an effort tha t eventuall y stalled, she argues, in 
par t because of societa l pressures . Like th e othe r authors , she sees a Communis t statě 
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less powerfu l tha n often supposed , and she offers us a comple x understandin g of th e 
legacies of anti-Germa n sentiment . Lastly, Zdeně k R. Nešpo r provide s an overview 
of "western" researc h on internationa l migration . 

As Staně k and von Arburg poin t ou t in th e introduction , man y studie s of th e 
odsu n have concentrate d on decision-makin g by Beneš and his minister s within th e 
larger contex t of Europea n foreign policy or th e "legality" of th e expulsion of 
million s of individuals . Th e author s in thi s volume , however, are concerne d first and 
foremos t with events as the y occurre d within Czechoslovakia . The y have also, on e 
might add , steppe d outsid e even mor e well-worn attempt s to assign "guilt" or 
"innocence " to collective nationa l groups . The y are seeking to understan d th e odsu n 
as a comple x event on its own term s - and on e tha t too k place at th e level of face-to -
face relationship s -  no t as par t of a grande r narrativ e of th e Czec h natio n battün g th e 
Germa n one . Still, while these author s have broke n new groun d by lookin g at th e 
legacies of th e odsun , lookin g backward s a "thic k line" continue s to separat e th e 
scholarshi p on th e postwar perio d from other , new and excitin g works on Naz i 
occupatio n in th e Bohemia n Lands . (A notabl e exceptio n her e is th e rieh collectio n 
of literatuř e tha t focuses almos t exclusively on Beneš and his ministers. ) Staně k and 
von Arburg, for example , offer several tantaüzin g explanation s for why member s of 
th e Czechoslova k arm y entere d thei r homelan d so eager and wilüng to do violence 
upo n Germans : the y had been robbe d of thei r chanc e to fight in 1938; the y finally 
had an opportunit y to face thei r lon g demonize d enemy ; and man y had been trau -
matize d by thei r experience s on th e Easter n front . Mor e researc h on thi s and numer -
ous othe r topic s can and shoul d be doně , for man y of th e causal relationship s and 
mentalitie s tha t informe d th e "odsun complex " had been forme d before 1945. Fo r 
now, however, we can be thankfu l to von Arburg for puttin g togethe r thi s collectio n 
of insightful , original , and convincingl y argued articles . Scholar s of th e odsu n have 
good reason to look forward to th e next issue of "Soudob é dějiny", as well as to 
futur e article s and book s by th e author s in thi s volume . 

Chape l Hil l Cha d Bryan t 

Marek,  Pavel: České živnostnictvo 1945-1960.  Likvidace  živnostníků,  řemeslníků a 
obchodníků v českých zemích [Die tschechischen Gewerbetreibenden 1945-1960.  Die 
Vernichtung der Gewerbetreibenden, Handwerker und Händler in den böhmischen 
Ländern]. 

Nakladatelstv í Doplněk , Brno 2006, 323 S. 

Mi t seinem neue n Buch , in dem er der Zerstörun g der Schich t kleinere r un d mittle -
rer Unternehme r in der Tschechoslowake i nac h dem Zweite n Weltkrieg nachgeht , 
leistet der Brünne r Historike r Pavel Mare k Pionierarbeit : Di e Gewerbetreibende n 
un d ihre Rolle in der tschechische n Geschicht e gehöre n zu den lange vernachlässig-
ten Themenfelder n der tschechische n Historiografie . Vor dem Novembe r 1989 war 
es aus ideologische n Gründe n nich t möglich , sich mit dem Phänome n der Mittel -
schichte n zu befassen, doc h auch in den letzte n Jahre n kam es hier zu keine r grund -
legende n Verbesserung. Politikgeschichtlich e Fragestellunge n erfreue n sich nac h 
wie vor großer Beliebtheit , schichten - un d milieuspezifisch e Ansätze ode r gar eine 
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Bürgertumsforschung harren weiterhin der Entwicklung. So beschränken sich Dar-
stellungen der Geschichte nach 1945 meist auf den lakonischen Verweis, dass das pri-
vate Gewerbe im Zuge der Durchsetzung des kommunistischen Systems abgeschafft 
wurde. Welche Rolle die Mittelschichten allgemein und speziell die Gewerbetreiben-
den für die Entwicklung der modernen tschechischen Gesellschaft und deren 
demokratische Verfassung gespielt haben, findet dabei ebenso wenig Beachtung wie 
die Geschichte der Gewerbepartei, die zweifellos einen entscheidenden Beitrag zum 
Aufbau der Ersten Republik geleistet hat. 

Pavel Marek legt somit die erste Überblicksdarstellung vor, die sich mit dem 
Untergang der Gewerbetreibenden befasst. Sein Buch setzt sich aus zwei Teilen 
zusammen. Im ersten Teil - überschrieben mit dem Titel „Die Gewerbetreibenden 
im System der beschränkten politischen und wirtschaftlichen Demokratie" - schil-
dert er die Jahre 1945-1948, in denen Gewerbetreibende, Handwerker und Händler 
noch eine anerkannte Gesellschaftsschicht darstellten. Immerhin gab es 1946 in 
den böhmischen Ländern mehr als eine halbe Million Gewerbetreibende, denen 
von allen politischen Parteien Hilfe und Unterstützung zugesichert wurden; selbst 
die Kommunisten traten als entschiedene Verteidiger des privaten Handwerks und 
Handels auf. Während die Großindustriellen und Bankbesitzer bereits im Herbst 
1945 per Dekret enteignet worden waren, sollten mittlere und kleine Unternehmer 
auch im Wirtschaftsleben der neuen Ordnung ihren Platz haben. Marek befasst sich 
in diesem Teil seiner Arbeit eingehend mit den Vorstellungen der politischen Par-
teien der Nationalen Front, der politischen und wirtschaftlichen Eliten, aber auch 
mit den Hoffnungen und Wünschen, die die Gewerbetreibenden selbst über ihre 
künftige Position im neuen Staat formulierten. Besondere Aufmerksamkeit widmet 
Marek der Organisation und Situation der Gewerbetreibenden in den Grenzgebie-
ten, in die viele von ihnen nach der Aussiedlung der Deutschen gegangen waren. Die 
Pläne, die die Neuangekommenen für ihr Leben in den Grenzregionen gemacht hat-
ten, hatten sich mit dem Jahr 1948 allerdings überlebt. Denn der „Siegreiche Fe-
bruar" stellte die Gewerbetreibenden vor eine Prüfung, die sie nicht bestehen konn-
ten. Auch •wenn vielen Zeitgenossen dies nicht gleich bewusst wurde, brachte die 
kommunistische Machtübernahme den entscheidenden Wendepunkt für die Ent-
wicklung des privaten Gewerbes. 

Mit seiner Entwicklung zwischen 1948 und 1960 beschäftigt sich der zweite Teil 
des Buches. In diesen Jahren, die verschiedenen eher traditionell orientierten 
Schichten der tschechischen Bevölkerung Enteignung, Entrechtung und Entwertung 
brachten, wurden das private Gewerbe, Handwerk und der private Handel sukzes-
sive vernichtet. Dieser Prozess, der im Widerspruch zu den bisherigen Beteuerungen 
der KPTsch stand, begann - nach einer kurzen Phase der Umorientierung und des 
Zögerns - im Herbst 1948. Die Gewerbetreibenden wurden starkem Druck aus-
gesetzt, als Klassenfeinde gebrandmarkt und mit verschiedenen Mitteln zur Auf-
gabe ihrer Firmen gezwungen. So wurden aus den meisten bis dahin unabhängigen 
Unternehmern in relativ kurzer Zeit gewöhnliche Angestellte von Nationalunter-
nehmen und kommunalen Genossenschaften. Besonders „unbequeme" Unterneh-
mer wurden inhaftiert oder auf andere Art und Weise verfolgt, wofür konstruierte 
Begründungen herangezogen wurden wie angebliche Anschläge auf die volks-



Neue Literatur 247 

demokratische Ordnung, Schiebereien und Schmuggel, Steuerhinterziehung, nicht 
erfüllte Abgabepflichten. Für viele Gewerbetreibende war der Verlust ihrer Selbst-
ständigkeit und einstigen Existenzgrundlage eine persönliche Katastrophe; es gibt 
wohl kaum eine tschechische Stadt, in der sich nicht ein einstiger Unternehmer 
gefunden hätte, der in dieser Situation den Selbstmord wählte. Doch auch der 
Gesellschaft als ganzer schadete die Vernichtung der selbstständigen Gewerbetrei-
benden: Die Qualität vieler Erzeugnisse und Dienstleistungen sank deutlich, ein 
einst funktionierendes System verfiel und konnte trotz großer Anstrengungen von 
Seiten der Regierenden nicht durch ein neues, auch nur annähernd leistungsstarkes 
System ersetzt werden. Mit den Folgen dieser unglücklichen Entwicklung hat die 
tschechische Gesellschaft bekanntlich bis heute zu kämpfen. 

Pavel Marek teilt den Prozess, in dessen Verlauf das private Gewerbe abgeschafft 
wurde, in vier Etappen ein: Die erste Etappe umfasste ihm zufolge die Zeit zwischen 
November 1948 und Mitte 1950, in der eine wilde, mehr oder minder improvisierte, 
mitunter chaotische Welle der „Sozialisierung" von Unternehmen ablief. Während 
der zweiten Phase, die bereits systematisch organisiert und geplant war und bis zum 
Jahr 1953 dauerte, verlangsamte sich der Prozess der Liquidierung privaten Unter-
nehmertums unter dem Einfluss internationaler Ereignisse (Stalins Tod), kam jedoch 
nie ganz zum Erliegen. 1954 begann nach Marek die dritte Etappe, die 1960 endete, 
als die Vernichtung der Gewerbetreibenden als soziale Schicht und Stand komplett 
abgeschlossen wurde. Davon zeugt auch die Statistik: Während im Jahr 1950 in der 
gesamten Tschechoslowakei 3,4 Prozent der Einwohner zu den Gewerbetreibenden 
gerechnet wurden, waren es 1961 noch 0,5 Prozent; dieses Ergebnis fand in seiner 
Radikalität auch in den benachbarten sozialistischen Ländern keine Entsprechung. 

Pavel Mareks Arbeit stellt - nicht allein, weil sie die erste umfassende auf diesem 
Gebiet ist - einen überaus wichtigen Beitrag zur tschechischen Historiografie dar. 
Konzeption und Inhalt überzeugen, ein Anhang mit Dokumenten und Daten er-
gänzt den Text. Einige kleine kritische Bemerkungen möchte ich mir dennoch er-
lauben. In mancher Hinsicht erscheint mir die Darstellung zu allgemein und zu 
deskriptiv. Für weitere Studien auf diesem Gebiet könnte es zum Beispiel sehr auf-
schlussreich sein, einzelnen Schicksalen ausgewählter Unternehmer nachzugehen, 
diese im Detail zu rekonstruieren und so die Forschungen stärker in die Tiefe zu füh-
ren. Ferner vermisse ich in der Arbeit einen Vergleich mit der Slowakei, die eine ganz 
ähnliche und in Einzelheiten doch abweichende Entwicklung durchlief, und zu 
den anderen Ländern des damaligen „Ostblocks". Obgleich es sich um eine Arbeit 
über die tschechischen Gewerbetreibenden handelt, denke ich, dass der Vergleich 
hier sehr wertvoll wäre, denn es drängt sich die Frage auf, warum gerade in der 
Tschechoslowakei privates Unternehmertum viel umfassender und radikaler ver-
nichtet wurde als in den anderen sowjetischen Satellitenstaaten. Diese Anmerkungen 
sollen aber eher Hinweise für weitere Forschungen als Kritik an dem vorliegenden, 
verdienstvollen Band sein. 

Prag Michal Pehr 
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Rocamora, Carol: Acts of Courage. Václav Havel's Life in the Theater. A Biography. 
Smith and Kraus, Hanove r 2005. 490 S., zahlr. Abb. 

Mitt e der 1960er Jahr e gilt Václav Have l als die Entdeckun g unte r den tschechische n 
Gegenwartsdramatikern . Seine Stück e werden nich t nu r in der Tschechoslowakei , 
sonder n auch in Belgrad, Budapest , Berlin , Wien, Londo n un d Stockhol m gespielt. 
Havel s Erfolg als Dramatike r steh t in enger Verbindun g mit dem Theater , an dem er 
ab 1960 als Bühnenarbeite r un d späte r als Dramatur g täti g ist -  dem „Divadl o N a 
zábradlí " (Theate r am Geländer ) in Prag . An diesem Theater , das damal s zu den 
innovativste n europäische n Bühne n zählte , wurde n die dre i Stücke , die Have l im 
Laufe der 1960er Jahr e schrieb , uraufgeführ t (Zahradn í slavnost [Da s Gartenfest ] 
1963, Vyrozuměn í [Di e Benachrichtigung ] 1965, Ztížen á možnos t soustředěn í [Er -
schwert e Möglichkei t der Konzentration ] 1968). Di e bisher zu Have l erschienene n 
Biografien gehen auf diese Tatsach e nu r am Rand e ein; sie beleuchte n sein Leben in 
erster Linie aus politische r Perspektive . Di e amerikanisch e Theaterwissenschaftleri n 
Caro l Rocamor a ha t nu n eine Monografi e vorgelegt, die erstmal s den Dramatike r 
Václav Have l in den Mittelpunk t stellt. 

Ausgehend von den 1950er Jahre n zeichne t Rocamor a in den ersten fünf Kapitel n 
jeweils ein Jahrzehn t im Leben Havel s nac h un d gliedert dabe i die 15 Drame n 
Havel s chronologisc h entsprechen d ihre r Entstehungszei t in ihre Ausführunge n ein. 
Di e 1950er Jahr e sind die Zei t der ersten literarische n Versuche Havels . Zunächs t 
verfasst er Gedichte . Währen d seines Militärdienste s 1957-1959 schreib t er gemein -
sam mit Kare l Brynd a sein erstes Stüc k „Živo t před sebou" (Da s Leben liegt vor 
uns) , das sie mit andere n Wehrdienstleistende n in ihre r Freizei t einstudieren . 

Mi t den 1960er Jahre n beginn t Havel s eigentliche s „Lebe n im Theater " un d 
zwar in zweifacher Hinsicht . Zunächs t arbeite t er als Bühnentechnike r am Prage r 
„Divadl o ABC" (ABC-Theater ) un d wechselt kurz darau f an das „Theate r am Ge -
länder" , an dem er im Laufe der 1960er Jahr e zu dessen Hausauto r avanciert . Präzis e 
charakterisier t Rocamor a die Gründ e für den großen Erfolg der Drame n Havels : 
Zu m einen umreiß t sie die kulturell e Gesamtsituatio n der 1960er Jahr e in der 
Tschechoslowakei , zum andere n beschreib t sie sehr anschaulic h die Entwicklun g des 
„Theater s am Geländer " zu einem der internationa l anerkannteste n tschechische n 
Theate r der 1960er. Di e dre i Stück e integrier t sie in ihre Ausführunge n über Havel s 
Leben , wobei sie kurz auf dere n Inhalt , die Uraufführunge n un d das Urtei l der 
Kritike r eingeht . 

Seit dem Publikationsverbot , mit dem Have l 1969 belegt wurde , könne n seine 
Stück e in der Tschechoslowake i nich t meh r aufgeführ t werden . Wie er 1976 in einem 
Nachwor t zu einer im Exilverlag 68-Publisher s erschienene n Ausgabe seiner in der 
ersten Hälft e der 1970er Jahr e entstandene n Drame n schreibt , befand er sich seithe r 
auf der Such e nac h dem zweiten Atem („hledán í druhéh o dechu") 1 Währen d er die 
ersten dre i abendfüllende n Stück e für das „Theate r am Geländer" , also für ein kon -
krete s Ensembl e un d dessen Publiku m verfasste, sieht er sich nu n mit der Tatsach e 

Havel,  Václav: Dověte k autor a [Zusat z des Autors]. In : Ders.: Hr y 1970-1976. Z doby 
zakázanost i [Stücke 1970-1976. Aus der Zeit des Verbots]. Toront o 1977, 301-311. 
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konfrontiert , außerhal b des Theaterbetriebe s schreibe n zu müssen . Rocamor a heb t 
in ihre r Darstellun g der 1970er Jahr e insbesonder e die so genannt e Vaněk-Trilogi e 
hervor , die die Einakte r „Audience " (Audienz) , „Vernisáž " (Vernissage) un d „Pro -
test" umfasst un d in der sie zu Rech t jenen „zweite n Atem " Havel s erkennt . Paralle l 
dazu geht Rocamor a in diesem Kapite l auch auf die Entstehun g der Chart a 77 ein, 
an der Václav Have l maßgeblic h beteiligt war. 

Da s vierte Kapite l „Th e eighties: Fa r from th e Theater " beginn t mit Havel s 
Festnahm e im Ma i 1979 un d seiner Verurteilun g zu viereinhal b Jahre n Haft . Nac h 
seiner Entlassun g aus der Haf t im Janua r 1983 schrieb Have l bis zum End e der 
1980er nebe n einem Einakte r vier abendfüllend e Dramen . In der Darstellun g dieses 
Jahrzehnt s unterlaufe n Rocamor a leider einige Fehler . So stellt sie in dem Unter -
kapite l „Fa r from th e Theater " (S. 254-261) die verschiedenen , vor allem aber eng-
üschsprachige n Theate r vor, die sich in den 1980ern um die Inszenierun g der Stück e 
Havel s bemüh t habe n un d konstatiert : „Th e Akademietheate r (of Burgtheater ) was 
on e of numerou s theater s in Europ e read y to provid e a hom e away from hom e for 
Havel. " (S. 254). Da s Wiener Akademietheate r nimm t allerding s unte r den Theatern , 
die Havel s Stück e zur Aufführun g brachten , eine Sonderstellun g ein, ist es doc h das 
Theater , an dem sechs der elf nac h 1968 geschriebene n Drame n uraufgeführ t wur-
den . Es galt somit seit dem End e der 1970er Jahr e als das neu e Haustheate r Havels . 
Un d es ist Have l selbst, der das Burgtheate r als sein neues , wenn auch fernes 
Haustheate r in seinem Text „Dalek o od divadla" 2 (Fer n vom Theater ) hervorhebt , 
dessen Tite l Rocamor a für ihr Kapite l zu den 1980er Jahre n übernimmt . De s 
Weiteren schilder t Rocamora , auf welche Weise die Texte Havel s ins Ausland über -
mittel t wurden , un d 'weist auf die Rolle des „Československ é dokumentačn í středi -
sko pro nezávislou literaturu " (Tschechoslowakische s Dokumentationszentru m für 
unabhängig e Literatur ) in Scheinfeld-Schwarzenber g hin , das sie als „th e Scheinfeld -
Center " bezeichne t un d fälschlicherweis e in der Näh e von Hannove r ansiedel t 
(S. 240). Da s Kapite l wird durc h eine detailliert e Darstellun g der Samtene n Revo-
lutio n abgerundet . 

De r fünfte un d die eigentlich e Biografie abschließend e Teil umfasst die Zei t von 
Havel s Präsidentschaft . In den ersten dre i Jahre n nac h der Revolutio n komm t es in 
der Tschechoslowake i zur so genannte n Havlománi e (Havelmanie ) auf dem Theater . 
Havel s Stück e werden überal l gespielt. Di e meiste n der Drame n werden in der 
Tschechoslowake i überhaup t zum ersten Ma l aufgeführt . Rocamor a stellt in diesem 
Abschnit t die bedeutendste n Inszenierunge n vor un d heb t insbesonder e Andre j 
Krob s „Divadl o na tahu " (Theate r auf Rädern ) heraus , eine Grupp e von semipro -
fessionellen Schauspieler n ohn e feste Bühne , die es sich zur besondere n Aufgabe 
gemach t hat , Havel s Drame n aufzuführen . 

Im auf den biografischen Teil folgenden Epilo g lässt Rocamor a zum einen 
Schriftstellerkollege n aus aller Welt zu Have l zu Wort komme n un d geht zum ande -
ren auf zwei der Theate r ein, die Havel s Stück e in den 1970er un d 1980er Jahre n 
spielten un d die bisher nu r am Rand e vorkame n - das Orang e Tree Theatr e in 

Havel,  Václav: Dalek o od divadla [Fer n vom Theater] . In : O divadle 1 (1986) 132-137 
[Samizdat] . 
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Richmond (London) und das Burgtheater in Wien. Aber auch hier erscheint das 
Wiener Burgtheater nur als eines unter den Havel-Theatern. Dieser Epilog hat etwas 
Irritierendes, nicht allein, weil er nicht das letzte Kapitel darstellt. Die Wert-
schätzung, die Schriftstellerkollegen Havel entgegenbrachten, hätte ebenso wie der 
Abschnitt über die ausländischen Theater, die seine Stücke vorrangig spielten, pro-
blemlos in die eigentliche Biografie eingegliedert werden können. So aber entsteht 
der Eindruck, als wäre eine Legitimierung Havels als Dramatiker durch das Urteil 
weltberühmter Schriftsteller wie Albee, Beckett oder Pinter vonnöten. 

Im darauf folgenden abschließenden Kapitel „Curtain Call" geht es Rocamora um 
eine Einordnung Havels in die Dramen- und Theatergeschichte des 20. Jahrhunderts. 
Zunächst ist sie um eine Beschreibung des gesamten Dramenkorpus und dessen 
Periodisierung bemüht. Die Einteilung in drei Phasen entspricht in etwa der im Buch 
gewählten Darstellung in Dekaden. Damit folgt Rocamora einer von verschiedenen 
Literatur- und Theaterwissenschaftlern vertretenen Einschätzung des dramatischen 
Werkes von Havel. Als Thema aller Stücke Havels stellt Rocamora sehr richtig 
die menschliche Identität in der Krise heraus und beschreibt im Anschluss die für 
Havels Texte spezifischen literarischen Verfahren. Bei der Verortung von Havels 
Dramenkorpus zwischen dem Theater des Absurden und dem poÜtischen Theater 
lässt Rocamora leider viel zu häufig Havel selbst zu Wort kommen und nicht 
Literatur- und Theaterwissenschaftler. So wünscht man ihr bisweilen ein wenig mehr 
Distanz zur Person Havels, einige Passagen lesen sich fast wie ein Lobgesang. Damit 
macht Rocamora Havel tatsächlich zum Helden eines Dramas, wie sie es in gewisser 
Weise ja bereits durch den Titel ihres Buches andeutet. 

Der umfangreiche Anmerkungsapparat ist, abgesehen von der Premieren-
übersicht, sehr zu loben, da er neben einer weiterführenden Bibliografie zur eng-
lischsprachigen Forschung und einem umfangreichen Sach- und Personenregister 
vor allem ausführliche Erläuterungen zu den in der Biografie erwähnten Personen, 
Theatern und Orten enthält. Die Übersicht über die Uraufführungen der Dramen 
Havels ist jedoch irreführend: Bei den Auslandspremieren werden hier nur die eng-
lischsprachigen Erstaufführungen genannt, womit aus meiner Sicht ein falsches 
Bild entsteht. Schließlich wurden die meisten der Stücke über relativ zeitnahe 
Erstaufführungen auf deutschsprachigen Bühnen bekannt, das sollte aus einer sol-
chen Übersicht auch zu erkennen sein. Auch die Klassifizierung der privaten Auf-
führungen von Havels Stücken „Audience" und „Vernisáž" in seinem Wochen-
endhaus Hradecek als Uraufführungen ist nicht unproblematisch. Hier hätte in 
jedem Fall eine zusätzliche Auflistung der offiziellen Weltpremieren ein korrekteres 
Bild entstehen lassen. 

Trotz dieser Kritikpunkte ist Rocamoras Havel-Biografie all jenen, die sich mit 
dem Dramatiker Václav Havel auseinander setzen wollen, als einführendes Werk 
sehr zu empfehlen. 

Prag/Jena Nadine Keßler 



SUMMARIE S 

C Z E C H D E M O C R A C Y 1 9 1 8 - 1 9 3 8 
- P A R A G O N O R P A R O D Y ? 

Peter Bugge 

Th e articl e offers a critica l assessment of th e functionin g of democrac y in th e Firs t 
Czechoslova k Republic . I t is argued tha t th e politica l systém - th e pluralisti c and 
liberal qualitie s of which are recognize d - was stabilized at th e expense of some basic 
democrati c principles . Th e Presiden t and th e main Czec h politica l partie s shared a 
disregard for th e forma l aspect s of democracy , and the y repeatedl y violated th e let-
ter of th e Constitutio n for th e sake of politica l efficiency. Th e Parliamen t was never 
allowed to functio n as a democrati c instrumen t for conflic t resolution , no r coul d th e 
Constitutiona l Cour t serve as a guardia n of democrati c constitutionalism . These Steps 
probabl y prevente d th e coUaps e of th e democrati c orde r in th e chaoti c early years of 
th e Republic , but th e continue d traditio n of informa l decision-makin g in closed 
Czec h elite forum s (such as th e Hrad and th e Pětka)  led to politica l Stagnatio n and 
generate d a widesprea d populä r indifferenc e toward s th e higher institutiona l arran -
gement s of th e State . Th e Czec h populatio n was willing to defend thei r State in 1938, 
but hardl y anyon e wante d to preserve its politica l systém, which collapsed withou t 
resistanc e in th e Secon d Republic . 

R E A L - L I F E P O L I T I C S : T H E N A T I O N A L I T I E S ' Q U E S T I O N 
I N T H E C H A M B E R S O F T R A D E A N D C O M M E R C E 

O F F I R S T C Z E C H O S L O V A K R E P U B L I C 

Christoph Boy er 

Th e conflic t between th e nationalitie s in th e Firs t Czechoslova k Republi c extende d 
to th e Chamber s of trad e and commerce . A long-ter m reductio n in th e number s of 
German s in thei r leadin g bodies , however, was no t due to any systemati c Czec h 
polic y of seeking to gain influenc e at thei r expense . Electin g these leadin g bodie s was 
a complicate d proces s of consultation s and quid-pro-quo s with man y pressure 
groups , faction s and comparabl e group s of like-minde d peopl e participating ; 
nationa l affiliation being onl y on e of a numbe r of factor s tha t had to be taken int o 
account . Mai n argumen t in th e presen t articl e is tha t Czec h econom y was fostered 
within th e Chamber s no t because it was Czech, but because it was largely middle-
class, and th e Chamber s vigorously and decisively advocate d middle-clas s interests . 
In contrast , Germa n econom y was at a disadvantag e no t because it was German, but 
because it was largely industrial. 
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M U S I C AS A N E L E M E N T O F L E G I T I M I S A T I O N 
F O R C Z E C H N A T I O N A L C U L T U R E 

I N T H E I N T E R W A R P E R I O D 

Rüdiger Ritter 

In th e Czechoslova k Republic , music of th e mor e sophisticate d variety was an im-
portan t mean s of legitimatizing , culturall y as well as politically , a statě tha t had been 
founde d onl y relatively recently . A key role was ascribed to Germa n critics , since 
the y belonge d to on e of th e "leading musica l nations, " and thi s placed an additiona l 
bürde n on th e alread y fraught relationshi p with th e nation' s "own, " in-country , Ger -
mans . Th e aim of th e educate d was to suppor t a certai n notio n of th e own peopl e 
as a culturall y advance d nation , a notio n which went contrar y to th e widesprea d ste-
reotyp e of rura l backwardness . As a composer , Antoní n Dvořá k was beüttle d at 
home , just because abroa d he was ranke d as "naive" on th e basis of widespread 
stereotype s abou t Slavs, despit e his internationa l success. Modernis m in th e 
Czechoslova k music scene , on th e othe r hand , thoug h highly appreciate d by th e 
knowledgeable , did no t gain any mass relevanc e and was no t in a positio n to 
functio n as a vehicle of politica l legitimatization . 

T R A N S N A T I O N A L E C O N O M I C R E L A T I O N S A N D 
S Y M B O L I C R E G I O N A L I Z A T I O N . M U S I C A L I N S T R U M E N T 

P R O D U C T I O N I N T H E S A X O N I A N - B O H E M I A N 
B O R D E R R E G I O N , 1 8 7 0 - 1 9 3 3 

Manuel Schramm 

Th e contributio n deals with th e industr y producin g musica l instrument s in th e 
borde r area between Bohemi a and Saxon y between 1870 and 1933. I t examines , in 
particular , whethe r tha t region represente d in th e eyes of entrepreneur s and thei r 
association s a common , transnationa l economi c area or two separat e regiona l 
entitie s competin g with each other . Cooperativ e and competitiv e relationship s be-
tween Saxonia n and Bohemia n enterprise s are thu s bot h examine d by th e author . 
Th e conclusion , as exemplified by th e debatě , durin g th e world depression , abou t th e 
declaratio n of countr y of origin , is tha t althoug h individua l actin g person s on bot h 
sides did use nationalis t arguments , the y never succeede d in settin g th e tone . 
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T H E E X P U L S I O N O F T H E C A R P A T H I A N G E R M A N S 
F R O M SLOVÁK T E R R I T O R Y I N 1946 

Soňa Gabzdilová-Olejníková 

O n August 2, 1945, Presiden t Edvar d Beneš signed a constitutiona l decree , accord -
ing to which everybody belongin g to th e Germa n minorit y in th e the n Czecho -
slovak Republi c was deprived of Czechoslova k citizenship . Aliens coul d onl y 
remai n in country , accordin g to contemporar y law, with specific permissio n of th e 
prope r administrativ e authority . When thi s was withheld , the y were obüged to leave 
Czechoslova k territory . Durin g th e perio d 1939-1945, Carpathia n German s had 
been Citizen s of th e Slovák State as oppose d to Sudete n Germans , who had been 
Citizen s of th e Germa n Reich . Th e decree , however, assigned bot h group s th e same 
definitive status . Th e Carpathia n German s no w Comin g unde r th e decre e eithe r had 
no t been evacuated , for whatever reason , when th e Red Army advanced , or the y had 
alread y returne d durin g sprin g and summe r 1945. On e ma y well assume tha t these 
peopl e had no t actively engaged in activities of eithe r th e Deutsche Partei (Germa n 
Party) , th e Heimatschutz (Homelan d Protection) , or th e Freiwillige Schutzstaffel 
(Voluntar y Protectiv e Squadron) , and tha t the y had neithe r occupie d any importan t 
office no r commite d an y crime . The y were no w deprived of th e right to live in thei r 
homelan d - th e place thei r ancestor s had inhabite d since centurie s -  simply because 
the y were of Germa n descent . Thi s was in flagrant contradictio n to elementar y 
priciple s of humanity . 

B O H E M I A N S T A T E H O O D O N " S O F T P A P E R " : 
F A C T S , M Y T H A N D S Y M B O L I C M E A N I N G 

I N C Z E C H P O L I T I C A L C U L T U R E 

Luboš Ve lek 

Subject of th e presen t articl e is an attempt , in 1871, at reconciliatio n between Czech s 
and Austrian s as far as Bohemia n statehoo d was concerned . Th e autho r does not , 
however, deal with th e politica l negotiation s abou t what was terme d "Fundamenta l 
articles, " but with rathe r impulsive reaction s by th e Czec h politica l elite and large 
part s of th e public to th e whole actio n being cancelle d all of a sudden . Analysing 
hithert o unknow n source s and decipherin g a familiär myth , th e autho r examine s a 
specific čase of lěse-majesté , in which th e breakin g of th e Emperor' s promis e to 
accep t th e title and crown of a Kin g of Bohemi a was circulated , in printe d form, on 
toile t páper , which some peopl e did even use for its intende d purpose . Frustratio n 
and annoyanc e at th e sovereign's decision thu s gained a public expression . Th e arti -
cle describe s to what exten t th e administratio n was at a loss when it cam e to dealin g 
with thi s form of protest , ho w traditional , symbolic values, such as trus t in th e sov-
ereign, gradually disappeared , and ho w far these change s have influence d moder n 
Czec h politica l culture . 
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L E G I S L A T I O N C O N C E R N I N G G E R M A N N A T I O N A L S 
I N C Z E C H O S L O V A K I A A N D I N O T H E R E U R O P E A N 

C O U N T R I E S , 1938-194 8 

JiříPešek/ Oldřich Tůma 

Th e presen t articl e report s on a Czech-Germa n editoria l projec t which aims at 
documentin g and comparativel y evaluatin g wartim e and early postwar legislation 
concernin g Germa n minoritie s in th e liberate d countrie s which belonge d to th e anti -
Hitle r coalition . Th e work thu s describe d began with a compariso n of th e provision -
al "anti-German " legislation in Czechoslovakia , which too k th e form of decree s by 
th e President , with bot h preliminar y and definitive legislation in Poland , Hungary , 
Yugoslavia, Italy , France , Belgium and Denmark . Occupationa l legislation in various 
region s having been unde r Germa n occupatio n was also looke d at. Th e author s of 
th e articl e deal with argument s tha t arose when th e projec t was unde r way, concer -
nin g mainl y issues of assessing th e passing and th e applicatio n of relevan t legislation , 
and of placin g the m in an appropriat e context . The y emphasiz e tha t radica l plan s for 
punishing , expropriating , and expelling Germa n (bu t also Hungaria n and Italian ) 
minoritie s ma y be observed in all countrie s tha t had been occupie d by Naz i Ger -
many . Force d transfe r of large group s of Germa n national s abroa d and considerabl e 
territoria l reallocations , however, too k place onl y in Easter n Europe . Th e author s 
také issue with interpretation s stressing th e role of alleged continuitie s between pre -
war condition s in th e countrie s concerne d and th e expulsion of Germa n nationals , 
emphasizin g instea d th e connectio n between forced migratio n and wartim e plan s of 
th e allied nation s (mainl y Grea t Britain) , plan s which were negotiate d and repeated -
ly confirme d at thos e nations ' Conference s between 1941 and 1945. To what exten t 
such scheme s were pu t int o practic e after th e war in th e nation s concerned , however, 
depend s upo n whethe r the y were situate d east of west of th e "Iro n Curtain. " 

T H E H U S S I T E R E V O L U T I O N . A B O U T T H E O R I G I N S 
O F A R E S E A R C H P A R A D I G M I N C Z E C H 

H I S T O R I O G R A P H Y I N T H E 1950s A N D 1960s 

Martin Nodl 

Th e presen t stud y deals with literatuř e on th e Hussit e movemen t from th e 1950s and 
1960s, th e main focus being on thread s having been picked up from th e relatively 
sophisticate d researc h scene of th e interwa r period . Nod l uses works by Františe k 
Grau s and Josef Mace k in orde r to demonstrat e to what exten t Marxis t historian s 
benefite d from works by Bedřic h Mendl , Josef Peka ř and Jan Slavík. To th e former , 
everythin g revolved aroun d th e social question , in which the y determine d th e reason 
for societa l crisis and , eventually , th e revolutionar y movement . In th e 1960s, schol -
ars dispense d with schemati c explanation s unde r th e influenc e of West Europea n 
medievalis t research , and a new generatio n of Hussitologist s (Ivan Hlaváček , 
Františe k Hoffmann , Jarosla v Mezník ) was able to publish works devoid of any 
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ideology. But onl y Rober t Kalivoda' s "Husitsk á ideologie " (Th e Hussit e Ideology) , 
a completel y new interpretatio n of Hussitis m representin g th e first bourgeoi s revo-
lution , fundamentall y challenge d th e pattern s of interpretatio n offered by Grau s and 
Macek . Kalivoda' s work, however, remaine d largely unknow n and has no t had muc h 
of an influenc e on development s since th e 1980s, which led scholar s such as Smahe l 
back to th e sources , and on th e othe r han d int o establishin g a dialogue with West 
Europea n medievalis t research . 

P R I V A T I Z A T I O N I N T H E 1 3 ™ C E N T U R Y ? 
C Z E C H M E D I E V A L I S T R E S E A R C H A N D T H E I N T E R P R E -

T A T I O N O F T H E P Ř E M I S L I D E R A 

Martin Wihoda 

After th e purges at th e beginnin g of th e so-calle d "normaüzation, " Czec h researc h 
int o medieva l histor y experience d an isolatio n from which it 'was able to emerge onl y 
after 1989. In th e years immediatel y thereafter , and lackin g a critica l approac h to its 
own role and purpose , it sought to emulat e moder n West Europea n trends , in 
realit y going on , unde r th e cover of elevated proclamations , to pursu e a factographi -
cally-structure d historiograph y of person s and institutions , maskin g its profession -
al deficiencie s with purposefull y moder n catchword s such as th e "privatization " 
having allegedly occurre d in th e 13th Centur y Thi s concep t was mean t to explain ho w 
a "Centra l European-type " State , in which everythin g belonge d to th e rulin g prince , 
could develop int o th e layered politica l Community , structure d alon g propert y lines, 
of •whic h multitudinou s source s from th e high and late Middl e Ages bear witness. 
Today , thi s attemp t at an explanatio n is defende d by Josef Zemlická , who basically 
onl y expand s on th e earlier interpretation s of Duša n Třeštík , datin g as far back as th e 
1960s. In contras t to this , th e younge r generation , which is represente d in th e pre -
sent articl e by Jan Klápšt ě and Libor Jan , refutes th e thesis of an alleged "privatiza-
tion " and above all of a "Centra l European-typ e State " and Stresses "long duration, " 
local conditions , accordin g to them , being permeate d by innovation s from th e west 
of Europe , and Přemisli d rule gradually and incrementall y altere d toward s what was 
curren t at th e tim e in th e Hol y Roma n Empir e and , mor e generally, throughou t 
Centra l Europe . 
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L A D É M O C R A T I E T C H Ě Q U E D E 1918 Ä 1938 
- P A R A N G O N O U P A R O D I E ? 

Peter Bugge 

Larticl e livre un e évaluatio n critiqu e du fonctionnemen t de la démocrati e pendan t la 
Premiér e Républiqu e tchécoslovaque . Lauteu r soutien t que le systéme poütiqu e -
don t les qualité s pluraliste s et liberales sont reconnue s -  fut stabilisé aux dépen s de 
quelque s principe s démocratique s de base. Le presiden t et les principau x parti s poli -
tique s tchěque s gardaien t quelque s réserves ä 1'égard des aspect s formei s de la démo -
crati e et violěren t ä plusieur s reprises la Constitutio n pou r que le systéme poütiqu e 
continuä t ä fonctionner . II ne fut jamais permi s au parlemen t de fonctionne r comm e 
instrumen t poütiqu e pou r regier les confüt s et la Cou r constitutionnell e ne pu t 
jamais assurer son röle de garan t du constitutionalism e démocratique . Ces mesure s 
évitěren t trěs probablemen t l'effondremen t de 1'ordr e démocratiqu e au cour s des 
premiěre s année s chaotique s de la République ; mais cett e traditio n informell e de 
prendr e des decisions , qui se poursuivi t dan s des cercles fermés de 1'élite tchěque , tels 
que le Hrad (chäteau ) et le Pětka (commissio n des cinq ) entraín a un e Stagnatio n poü -
tiqu e et provoqu a un e indifférenc e generale populair e envers les chose s qui avaient 
été arrangée s au niveau institutionne l ä un hau t échelo n de 1'Etat . En 1938, la popu -
lation tchěqu e étai t přet e ä défendr e son Etat , mais il n' y avait pratiquemen t person -
ne qui voulait conserve r son systéme poütique . Et celui-c i s'effondra sans résistanc e 
pendan t la Second e République . 

L A P O L I T I Q U E D A N S L A V I E Q U O T I D I E N N E : 
L E P R O B L E M E D E S N A T I O N A L I T É S D A N S L E S C H A M -
B R E S D E C O M M E R C E E T D E L ' I N D U S T R I E P E N D A N T 

L A P R E M I É R E R É P U B L I Q U E T C H É C O S L O V A Q U E 

Christoph Boy er 

Le confli t des nationalité s pendan t la Premier e Républiqu e tchécoslovaqu e eut aussi 
des répercussion s sur les chambre s du commerc e et de l'industrie . La diminutio n ä 
lon g term e de la presenc e allemand e dan s leurs comité s dirigeant s n'etai t pas due ä 
un e poütiqu e tchěqu e concerté e visant ä enlever des pouvoir s aux AUemands . La 
compositio n des comité s dirigeant s étai t le résulta t d'u n processu s complex e de con -
sultation s et de négociation s auque l participai t un grand nombr e de groupe s ďinté -
rěts, de faction s et de clans. En fait, l'appartenanc e national e n'etai t qu'u n facteu r 
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parm i ďautres . Selon la these centrale , 1'économi e tchěqu e ne fut pas avantagé e dan s 
les chambre s en tan t que tchěque mais principalemen t en tan t que moyennes entre-
prises, en imposan t un e solide politiqu e ďintére t s'appliquan t aux entreprise s de tail-
le moyenne . Fac e ä cett e politique , 1'économi e allemand e ne fut pas mise ä 1'écart en 
tan t qu' 'allemande mais surtou t en tan t quéconomie industrielle. 

L A M U S I Q U E E N T A N T Q U ' E L E M E N T D E L E G I T I M A -
T I O N D E L A C U L T U R E N A T I O N A L E T C H Ě Q U E E N T R E 

L E S D E U X G U E R R E S 

Rüdiger Ritter 

En Tchécoslovaquie , la musiqu e classique joua un grand röle en tan t que moye n pou r 
legitimer culturellemen t et politiquemen t l'Eta t encor e jeune . O n attribuai t un röle-
clé notammen t aux critique s allemand s en tan t que membre s d'un e des principale s 
nation s „musicales" , ce qui compüqu a encor e plus les relation s dejä difficiles avec 
„leur s propre s Allemands " dan s le pays. Pou r l'intelügentsia , il s'agissait de faire pas-
ser un e image bien précise de leur propr e natio n en tan t que natio n culturell e de hau t 
rang, qui s'opposai t aux stereotype s d'un e mentalit ě paysann e arriérée . U n compo -
siteur tel qu'Antoni n Dvořá k ne fut pas estim é ä sa juste valeur dan s sa 
propr e traditio n culturell e nationale , mais au contrair e rabaissé, car ä 1'étranger , 
malgré ses succěs internationaux , il étai t considér é comm e „náif " en s'appuyan t sur 
les stereotype s habituel s sur les Slaves. Sur la scěne musical e en Tchécoslovaquie , 
le modernism e (ou musiqu e moderně ) étai t hautemen t loué par les spécialistes, mais 
il ne touch a pas le grand public et ne pu t don c pas etre utilisé comm e un moye n de 
légitimatio n politique . 

R E L A T I O N S C O M M E R C I A L E S T R A N S N A T I O N A L E S E T 
R É G I O N A L I S A T I O N S S Y M B O L I Q U E S . L ' I N D U S T R I E D E S 
I N S T R U M E N T S D E M U S I Q U E D A N S L A Z O N E F R O N T A -
L I Ě R E E N T R E L A S A XE E T L A B O H É M E D E 1870 Ä 1933 

Manuel Schramm 

L'essai suivant trait e de l'industri e des instrument s de musiqu e dan s la zon e fronta -
Üere entr e la Saxe et la Bohém e pou r la period ě 1870-1933. L'auteu r se demand e s'il 
s'agissait dan s la conscienc e des entrepreneur s et des fédération s d'entrepreneur s 
ďun espace économiqu e transnationa l ou de deux unité s regionale s qui se faisaient 
concurrence . Pou r cela, il a pris en compt e aussi bien les relation s de Cooperatio n que 
les relation s de concurrenc e entr e les firmes saxonne s et tchěques . Á 1'exemple de la 
discussion sur les appellation s d'origin e nationale s pendan t la crise économiqu e 
mondiale , on peu t déduir e que certe s des acteur s isolés avangaien t des deux coté s des 
argument s économique s et nationaux , mais qu'il s ne réussiren t pas ä les impose r en 
raison des étroite s relation s qui existaien t entr e les deux regions . 
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L ' E X P U L S I O N DE S A L L E M A N D S DE S CARPATE S 
D E S L O V A Q U I E E N 1946 

Soňa Gabzdilová-Olejníková 

Le 2 aoü t 1945, le presiden t Edvar d Beneš signa un décre t constitutionne l par leque l 
les membre s de la minorit ě allemand e perdaien t leur citoyennet é tchécoslovaqu e en 
Tchécoslovaquie . D'apre s la legislation en vigueur ä 1'époque , seuls les étranger s 
muni s de l'autorisatio n de séjour délivrée par les Services administratif s compétent s 
avaient le droi t de rester dan s la République . S'ils ne l'obtenaien t pas, ils étaien t obü -
gés de quitte r le territoire . Mém e si les Allemand s des Carpate s avaient été citoyen s 
de l'Eta t slovaque pendan t les année s 1939-1945 et les Allemand s des Suděte s cito -
yens de l'Empir e allemand , le décre t les plagaien t en fin de compt e au měm e niveau . 
En ce qui concern e les Allemand s des Carpate s expulsés, il s'agissait de personne s 
qui n'avaien t pas été évacuées par les autorité s allemande s avant 1'arrivée de 1'Armee 
Rouge , ou de personne s qui étaien t rentrée s de l'exil au printemp s et ä 1'été 1945. O n 
peu t don c suppose r que ces homme s ne s'etaien t engagés politiquemen t ďaucun e 
maniěr e dan s la politiqu e du Part i alleman d (Deutsche Partei), du Heimatschutz 
(protectio n de la patrie ) et des Escadron s volontaire s de Protectio n (Freiwillige 
Schutz Staffel),  ni qu'il s oecupaien t de poste s important s ou qu'il s avaient commi s des 
actes punissable s par la loi. Contrairemen t aux prineipe s humanitaire s de base, le 
droi t ä la patri e -  oü leurs ancétre s vivaient depui s des siěcles -  leur fut supprim é en 
raison de leur appartenanc e ä l'ethni e allemande . 

L E D R O I T P U B L I C B O H E M E S U R D U „ P A P I E R M O U " : 
F A I T , M Y T H E E T S O N S E N S S Y M B O L I Q U E D A N S L A 

C U L T U R E P O L I T I Q U E T C H Ě Q U E 

Luboš Ve lek 

L'articl e est dédié au proje t de l'arrangemen t juridiqu e tchéco-autrichie n de 1871. 
Toutefois , il ne trait e pas des négociation s poÜtique s qui entourěren t les „article s 
fondamentaux" , mais il s'interesse aux réaction s impulsives de l'elite politiqu e tchě -
que et ä Celles de vastes pan s du grand public face ä la mise au poin t inattendu e de 
l'arrangement . En s'appuyan t sur des source s jusqu'ic i no n connue s et sur le décryp -
tage d'u n vieux mythe , l'auteu r se consacr e ä un cas spécifique , celui de lěse-majest é 
qui concernai t la promess e brisée de l'empereu r de se faire couronne r roi de Boheme : 
cett e nouvell e fut répandu e en la rédigean t en parti e sur du papier-toilette . Cett e 
actio n traduisai t ouvertemen t la profond e insatisfactio n qui entourai t la decision de 
l'empereu r de ne pas se faire couronne r roi de Bohéme . L'auteu r retrac e le désarro i 
de l'apparei l d'Eta t pou r faire face ä cett e forme de protestatio n et il observe com -
men t les valeurs traditionnelle s symboliques , teile que la confianc e dan s le souverain , 
disparuren t et commen t ces transformation s laissěrent un e empreint e dan s la cultu -
re politiqu e modern e tchěque . 
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L E S N O R M E S J U R I D I Q U E S C O N C E R N A N T L E S A L L E -
M A N D S E N T C H É C O S L O V A Q U I E E T D A N S D ' A U T R E S 

PAYS D E L ' E U R O P E E N T R E 1938 E T 1948 

Jiří Pešek / Oldřich Tůma 

Cett e étud e est un compte-rend u sur un proje t ďéditio n tchéco-allemand , qui avait 
pou r objectif de rendr e accessible les législations de la guerre et de 1'aprěs-guerr e et 
de compare r celles qui pénalisaien t les minorité s allemande s dan s les État s libérés de 
la coalitio n anti-hitlérienne . Le poin t de dépar t a été la comparaiso n de la legislation 
tchécoslovaqu e provisoir e „anti-allemande" , qui fut adopté e souš la forme de décret s 
présidiaux , avec les législations provisoire s tou t comm e definitives en Pologne , 
Hongrie , Yougoslavie, Itálie , France , Belgique et Danemark . Y on t été incluse s en 
outr e les législations ďoccupatio n dan s les différente s zone s souš occupatio n alle-
mande . Les auteur s du presen t rappor t s'interessen t aux discussion s qui, lors de la 
réalisatio n du projet , furen t conduite s notammen t autou r de 1'évaluatio n et de la 
contextualisation , de la naissanc e et de la mise en place de ces normes . Ils soulignen t 
que 1'on peu t mettr e en evidenc e des plan s radicau x pou r tou š les pays occupé s 
par l'AUemagn e national-socialist e pou r punir , exproprie r et déplace r les minorité s 
allemande s (mai s aussi hongroise s ou italiennes) . Le déplacemen t forcé de grand s 
groupe s d'Allemand s et les grande s transformation s territoriale s ne concerněren t 
cependan t que l'Europ e Orientale . Les auteur s s'élěvent contr e les interprétation s qui 
metten t l'accen t sur de soi-disante s continuité s entr e les condition s de vie ďavant-
guerre dan s ces pays et le déplacemen t des Allemands , et ils soulignen t les relation s 
existante s entr e les migration s forcées et les plan s de guerre des Alliés (notammen t 
de la Grande-Bretagne) , qui furen t thématisé s et confirmé s ä plusieur s reprises au 
cour s des Conference s dan s les année s 1941-1945. Dan s quelle mesur e ces concept s 
furent-il s finalemen t réalisés aprě s la guerre dan s les pays concernés , dépendai t de 
quel cót é du „Ridea u de Fer " ils se trouvaient . 

L A R E V O L U T I O N H U S S I T E . A U S U J E T D E L A G É N Ě S E 
D ' U N P A R A D I G M E D E R E C H E R C H E D A N S L ' H I S T O R I O -

G R A P H I E T C H Ě Q U E D E S A N N É E S 1950 E T 1960 

Martin Nodl 

L'essai trait e des travau x sur le mouvemen t hussite conduit s dan s les année s 1950 et 
1960 et attir e l'attentio n sur le fait qu'il s étaien t dan s la continuit é de la recherch e trěs 
poussée effectuée pendan t 1'entre-deux-guerres . A l'aide des travau x de Františe k 
Grau s et de Josef Macek , Nod l montr e que les principau x historien s marxiste s pro -
fitěren t des travau x de Bedřic h Mendl , Josef Peka ř et Jan Slavík. Pou r eux, le plus 
importan t étai t la questio n sociale qu'il s considéraien t etre a l'origine de la crise soci-
ale et finalemen t du mouvemen t révolutionnaire . Dan s les année s 1960, sous l'in-
fluence des Étude s médiévale s d'Europ e occidentale , on abandonn a les expücation s 
schématiques . D'autre s interprétation s sur le mouvemen t hussite teile celle de 
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Františe k Michále k Barto š et Rudol f Urbáne k et les travau x ďune nouvell e généra -
tion ďhussitologue s (Ivan Hlaváček , Františe k Hoffmann , Jarosla v Mezník) , libérés 
de tout e ideologie , virent le jour. Cependant , ce n'es t qu'avec l'ouvrage „Hustitsk á 
ideologie " (ideologi e hussite ) de Rober t Kalivoda que les moděle s ďinterprétatio n 
de Grau s et Mace k furen t systématiquemen t remi s en question . Kalidova , qui fit des 
recherche s dan s l'esprit du révisionnism e marxisté , fourni t un e Interpretatio n totale -
men t nouvell e du mouvemen t hussite en tan t que premiér e revolutio n bourgeoise . 
Cependant , ses travau x furen t peu pris en compt e et n'euren t pas ďinfluenc e sur le 
développement , depui s les année s 1980, qui conduisi t les chercheur s tels Smahel , ä 
reveni r d'un e par t aux source s et ä un dialogue avec les Étude s médiévale s d'Europ e 
occidentale . 

L A P R I V A T I S A T I O N A U X I I L S I Ě C L E ? L E S É T U D E S 
M É D I É V A L E S T C H Ě Q U E S E T L ' I N T E R P R E T A T I O N 

D E L ' E P O Q U E D E S P Ř E M Y S L I D E S 

Martin Wihoda 

Aprěs les „nettoyages " au debu t de la „normaüsation" , les Étude s médiévale s tchě -
ques se retrouvěren t isolées et ce n'es t qu'e n 1989 qu'elle s réussiren t ä se libérer . 
Immédiatemen t et sans réflexion critique , elles tentěren t ďimite r 1'historiographi e 
modern ě de l'Europ e occidentale , afin de continue r ä offrir, sous le couver t de 
grande s proclamations , un e histoir e de personne s et d'institution s toujour s basée sur 
les faits. Dan s cett e maniěr e de procéder , elles essayěrent de camoufle r leurs métho -
des arriérée s en utiüsan t des slogans moderne s comm e celui de la „privatisation " au 
XII F siěcle. Ce concep t devait expüque r commen t un Eta t de „typ e d'Europ e cen -
trale" , dan s leque l tou t sans exceptio n appartenai t aux prince s régnants , pouvai t se 
transforme r en communaut é structuré e et divisée poütiquemen t en fonctio n des 
biens possédés, don t témoignen t les source s du hau t et du bas Moye n Äge. 
Aujourd'hui , cett e maniěr e d'explique r est revendiqué e par Josef Zemličk a qui ne 
fait cependan t que développe r les interprétation s plus ancienne s de Duša n Třeští k 
remontan t aux année s 1960. Fac e ä Zemlička , la génératio n d'äge moye n et la nou -
velle génération , qui son t représentée s par Jan Klápšt ě et Libor Jan , refusen t la these 
de la „privatisation " et surtou t celle de l'.Eta t de type d'Europ e centrale" , et soulig-
nen t la „longu e durée" , l'effet des innovation s provenan t d'Europ e occidental e sur 
les condition s locales et la transformatio n progressive de la dominatio n přemyslid e 
vers des donnée s valables dan s tou t l'Empir e et en généra l dan s tout e l'Europ e 
centrale . 



RESUM É 

Č E S K Á D E M O K R A C I E 1918 -193 8 - V Z O R N E B O P A R O D I E ? 

Peter Bugge 

Článe k nabízí kritick é přehodnocen í fungován í demokraci e v prvn í Československ é 
republice . Auto r je toh o názoru , že ke stabilizac i politickéh o systému, jehož plura -
listické a liberáln í kvality uznává , došlo za cen u rezignac e na někter é demokratick é 
principy . Preziden t a nejvýznamnějš í české politick é stran y sdíleli jisté výhrady vůči 
fomální m aspektů m demokraci e a opakovan ě porušoval i ústavu, aby udržel i funk-
čnos t systému. Parlament u nebylo v žádn é dob ě umožněn o fungovat jako demokra -
tický nástro j urovnáván í konflikt ů a ani ústavn í soud nemoh l působi t jako strážce 
demokratick é ústavnosti . S velkou pravděpodobnost í nedošl o právě díky tom u 
v prvníc h chaotickýc h letec h republik y ke kolapsu demokratickéh o zřízení . 
Pokračován í v neformální m přijímán í rozhodnut í však v uzavřenýc h kruzíc h české 
elity -  jakými byly „Hrad " a „pětka " -  vedlo k politick é stagnac i a velmi rozšířen é 
netečnost i vůči dohodám , k nim ž došlo na institucionáln ě vyšších úrovníc h státu . 
Rok u 1939 bylo české obyvatelstvo připraven o bráni t svůj stát , jeho politick ý 
systém, kter ý se bez odpor u zhrouti l a přeměni l v druho u republiku , však chtě l 
zachova t jen málokdo . 

P O L I T I K A V Š E D N Í H O D N E : N Á R O D N O S T N Í O T Á Z K A 
V O B C H O D N Í C H A Ž I V N O S T E N S K Ý C H K O M O R Á C H 

P R V N Í Č E S K O S L O V E N S K É R E P U B L I K Y 

Christoph Boy er 

Nacionáln í konflikt se v obdob í prvn í Československ é republik y dotk l také obcho -
dníc h a živnostenskýc h komor . Dlouhodob ý pokles německ é přítomnost i v jejich 
vůdčích grémiích ale nebyl důsledke m cílené české vyvlastňovací politiky. Obsazen í 
vůdčích grémií bylo komplexní m konzultační m a vyjednávacím procese m za účast i 
mnoh a zájmových skupin , frakcí a klik; národn í příslušnos t zde představoval a pouz e 
jeden z mnoh a faktorů . Robustn í a ve schopnost i prosadi t se velmi silná středosta -
vovská zájmová politik a nezvýhodňoval a české hospodářstv í -  tak zní centráln í these 
-  jako české ale převážn ě jako středostavovské. A německ é hospodářstv í se naprot i 
tom u neocitl o ve skluzu jako německá,  ale jako převážn ě industriáln í ekonomie . 

H U D B A J A K O P R V E K L E G I T I M A C E Č E S K É N Á R O D N Í 
K U L T U R Y V M E Z I V Á L E Č N É M O B D O B Í 

Rüdiger Ritter 

Uměleck á hudb a představoval a v ČSR důležit ý prostřede k kulturn í a politick é legi-
timac e ještě mladéh o státu . Předevší m německý m kritiků m jako příslušníků m jed-
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noh o z „vůdčíc h hudebníc h národů " byla přisuzován a klíčová úloha , což dodatečn ě 
komplikoval o už tak složitý vztah k „vlastní m Němcům " v zemi . Vrstvě inteligenc e 
přito m šlo o zprostředkován í zcela určitéh o obraz u vlastníh o národ a jako vysoko 
stojící kulturn í společnost i v protiklad u ke stereotypů m selské zaostalosti . Takový 
komponist a jako Antoní n Dvořá k byl ve vlastní národn í kulturn í tradic i deklasován , 
protož e navzdor y svému mezinárodním u úspěch u plati l v zahranič í na bázi 
rozšířenýc h slovanských stereotyp ů za „naivního" . Modernizmu s se naprot i tom u 
v hudebn í scéně ČSR sice u odborník ů setkal s vysokým uznáním , nedosáh l ale 
širšího ohlasu a nemoh l prot o fungovat jako prostřede k politick é legitimace . 

T R A N S N A C I O N Á L N Í H O S P O D Á Ř S K É V Z T A H Y A 
S Y M B O L I C K Á R E G I O N A L I Z A C E . P R Ů M Y S L H U D E B N Í C H 

N Á S T R O J Ů V Č E S K O - S A S K É M H R A N I Č N Í M P R O S T O R U 
1 8 7 0 - 1 9 3 3 

Manuel Schramm 

Článe k se zabývá průmysle m hudebníc h nástroj ů v česko-saské m hraniční m prosto -
ru v letech 1870-1933. V centr u zájmu přito m stojí otázka , zda se v povědom í pod -
nikatel ů a podnikatelskýc h svazů jednalo o jeden transnacionáln í hospodářsk ý 
prosto r či o dvě konkurenčn í národn í jednotky . Pozornos t je prot o zaměřen a na 
kooperativn í stejně jako na konkurenčn í vztahy mez i saskými a českými firmami . 
N a příklad ě diskuse o označeníc h národníh o původ u za světové hospodářsk é krize 
je nakone c možn é ukázat , že jednotliv í aktéř i sice na obo u stranác h zastávali hospo -
dářskonacionáln í argumentaci , že se ale tat o z důvod u úzké provázanost i obo u částí 
nemohl a prosadit . 

V Y S Í D L E N Í K A R P A T S K Ý C H N Ě M C Ů Z E S L O V E N S K A 
V R O C E 1946 

Soňa Gabzdilová-Olejníková 

Dn e 2. srpna 1945 podepsa l preziden t Edvar d Beneš ústavn í dekret , na základě kte-
réh o ztratil i příslušníc i německ é menšin y československé státn í občanství . Podl e 
tehd y platnéh o zákon a mohl i v republic e pobývat pouz e cizinc i s platný m povole-
ním příslušnéh o správníh o úřadu . Poku d jej nedostali , byli povinn i opusti t územ í 
státu . I když byli v letech 1939-1945 karpatšt í Němc i občan y Slovenskéh o státu a 
sudetšt í Němc i občan y Německ é říše, dekre t je s konečno u platnost í postavil sobě 
na roven . V případ ě odsunutýc h karpatskýc h Němc ů se jednal o o osoby, kter é buď 
nebyly před postupujíc í Rudo u armádo u evakuovány, neb o se na jaře a v létě 1945 
z evakuace vrátily domů . Lze ted y předpokládat , že se tito lidé nijak neangažoval i 
v politic e Deutscher Partei, Heimatschutz a Freiwilliger Schutzstaffel (Dobrovol -
néh o ochrannéh o oddílu) , nezastával i žádn é významn é funkce ani se nedopustil i 
trestnýc h činů . V rozpor u s elementárním i princip y humanit y však byli jako 
příslušníc i německéh o etnik a zbaveni práva na vlast -  místa , které jejich předkov é po 
stalet í obývali. 
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Č E S K É S T Á T N Í P R Á V O N A „ M Ě K K É M P A P Í Ř E " : 
S K U T E Č N O S T , M Ý T U S A J E J I C H S Y M B O L I C K Ý V Ý Z N A M 

P R O Č E S K O U P O L I T I C K O U K U L T U R U 

Luboš Ve lek 

Článe k se zabývá problematiko u související s pokuse m o česko-rakousk é státopráv -
ní vyrovnán í z roku 1871 (tzv. fundamentálky) . Netýk á se ovšem politickýc h jedná -
ní, nýbrž impulsivn í reakce české politick é elity i nejširších vrstev veřejnost i na 
nečekan é zastaven í vyrovnávací akce a nerealizován í přislíben é korunovac e Fran -
tiška Josefa I. N a základě neznámýc h pramen ů a dešifrován í jednoh o staréh o mýt u 
se auto r věnuje specifickém u případ u hanoben í majestát u -  masové šíření textu 
císařova korunovačníh o příslibu ve formě toaletníh o papír u a jeho následn é 
používán í -  jako form y veřejnéh o nesouhlas u s panovníkový m rozhodnutím . Člá-
nek tak sleduje proměn y tradičníc h symbolických hodno t (důvěr a v panovníka) , 
které utvářely charakte r modern í české politick é kultury , a současn ě bezradnos t stát-
níh o aparát u nad podobný m protestní m chování m obyvatelstva. 

P R Á V N Í N O R M Y T Ý K A J Í C Í SE N Ě M C Ů 
V Č E S K O S L O V E N S K U A V D A L Š Í C H E V R O P S K Ý C H 

Z E M Í C H M E Z I L E T Y 1938 A 1948 

Jiří Pešek /Oldřich Tůma 

Studi e podává zprávu o česko-německé m ediční m projektu , kter ý měl za cíl 
zpřístupni t a komparativn ě prozkouma t zákonodárstv í válečnéh o a poválečnéh o 
obdob í týkající se německýc h menši n v osvobozenýc h zemíc h protihitlerovsk é koa-
lice. Výchozím bode m bylo srovnán í provizorníh o československéh o „proti -
německého " zákonodárstv í v podob ě dekret ů prezident a republik y s předběžný m 
i definitivní m zákonodárství m v Polsku , Maďarsku , Jugoslávii, Itálii , Francii , Belgii 
a Dánsku . Dál e byla zohledněn a také okupačn í legislativa v různýc h zónác h obsaze-
néh o Německa . Autoř i předložen é zprávy se zabývají rozpory , k nim ž došlo běhe m 
realizac e projekt u především v souvislosti se zhodnocení m a kontextualizac í vzniku 
a uplatňován í těcht o norem . Zdůrazňuj í přitom , že radikáln í plán y na potrestání , 
vyvlastnění a vysídlení německýc h (ale také maďarských neb o italských) menši n lze 
naléz t ve všech zemíc h obsazenýc h nacistický m Německem . K nuceném u vysídlení 
velkých skupin Němc ů a k výrazným územní m změná m však došlo jen ve východ-
ní Evropě . Autoř i odmítaj í interpretaci , která poukazuj e na údajno u spojitost mez i 
předválečným i poměr y v těcht o zemíc h a vysídlením Němc ů a zdůrazňuj í naopa k 
provázanos t nucen é migrace s válečným i plán y spojenc ů (především Velké Británie ) 
tematizovaným i a opakovan ě potvrzovaným i běhe m jejich konferenc í v letech 1941-
1945. V jakém rozsah u byly tyto koncept y po skončen í války nakone c realizovány , 
záviselo na tom , na které stran ě „železn é opony " se dotčen é země nacházely . 
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H U S I T S K Á R E V O L U C E . K E G E N E Z I J E D N O H O 
V Ý Z K U M N É H O P A R A D I G M A T U V Č E S K É H I S T O R I O -

G R A F I I P A D E S Á T Ý C H A Š E D E S Á T Ý C H 
L E T D V A C Á T É H O S T O L E T Í 

Martin Nodl 

Studi e se zabývá husitologický m bádání m padesátýc h a šedesátých let dvacátéh o 
století , přičem ž je důra z kladen na kontinuit u s vysoce rozvinutý m výzkumem 
meziválečnéh o období . N a základě prac í Františk a Graus e a Josefa Mack a ukazuje 
Nodl , jak výrazně profitoval i vůdčí marxističt í historic i z prac í Bedřich a Mendla , 
Josefa Pekař e a Jan a Slavíka. Centráln í pro ně byla sociáln í otázk a charakterizovan á 
jako příčin a společensk é krize a nakone c i revolučníh o hnutí . V šedesátých letech 
bylo po d vlivem západoevropsk é mediavistik y opuštěn o od schematickýc h výkladů 
a mohl y vzniknou t alternativn í interpretac e husitskéh o hnut í napříkla d od Františk a 
Michálk a Bartoš e a Rudolf a Urbánka , stejně jako prác e nové generac e husitolog ů 
(Ivan Hlaváček , Františe k Hoffmann , Jarosla v Mezník) , které byly zcela prost y 
jakékoliv ideologie . Grausov y a Mackov y interpretačn í vzory zásadn ě zpochybni l 
teprve Rober t Kalivoda , který v duch u marxistickéh o revizionizm u prezentova l ve 
své „Husitsk é ideologii " zcela nový výklad husitství jako prvn í buržoazn í revoluce . 
Tat o prác e však byla jen minimáln ě recipován a a nemohl a ovlivnit ani vývoj od 
osmdesátýc h let, který vedl badatel e jako Františk a Šmahel a na jedné stran ě zpět 
k pramenů m a na stran ě druh é k dialogu se západoevropsko u medievistikou . 

P R I V A T I Z A C E 1 3 . S T O L E T Í ? Č E S K Á M E D I E V I S T I K A 
A V Ý K L AD D Ě J I N P Ř E M Y S L O V S K É H O V Ě K U 

Martin Wihoda 

Česká medievistik a se po čistkách z počátk u sedmdesátýc h let minuléh o stolet í ocit -
la v izolaci , ze které se vymanila teprve v roce 1989. V zápět í a bez nezbytn é kritick é 
sebereflexe se snažila napodobi t západoevropsko u modernu , aby po d pláštíkem 
vznešenýc h proklamac í nadál e pěstovala faktograficky strukturovan é dějiny osob 
neb o instituc í a svou řemeslno u zaostalos t maskovala rádob y moderním i hesly, 
napříkla d o „privatizaci " 13. století . Tent o pojem měl vysvětlit, jak se „stá t středoev -
ropskéh o typu" , v něm ž vše bez výjimky patřil o vládnoucím u knížeti , moh l změni t 
ve složité a majetkov ě strukturovan é politick é společenství , o které m podávají svě-
dectví pramen y vrcholnéh o a pozdníh o středověku . Tent o způso b výkladu dne s 
obhajuje Josef Zemlička , jenž tím však pouz e rozvíjí starší, až do šedesátých let saha-
jící interpretac e Dušan a Třeštíka . „Privatizaci " a zvláštní „stá t středoevropskéh o 
typu " naopa k odmít á středn í a mladš í generace , napříkla d Jan Klápšt ě neb o Libor 
Jan , která klade důra z na „dlouh é trvání" , prolínán í domácíc h předpoklad ů s inova-
cem i evropskéh o Západ u a pozvolno u proměn u přemyslovských drža v směre m 
k souřadnicí m platný m v Říši a obecn ě ve středn í Evropě . 
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